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A bbil duugen in Farben, 

U o c ii o r d o d o Antonio P o 1 u f f o T Teerose 
(8<mpert A Notting 1910). l 

Gruß an A ach©n, Pulvantliu-Hybride (Pit Ge¬ 
duldig 1909). 34. 

Stadtrat Glaser. Techybrid© (II. Kiese 
1910). 53. 

Madame Maurice do Luze. Teehybride 
(Pcmefc-Ducher 1901). 73. 

Freiherr von Marsehall, Teerose. ip 
Lambert 1903. 94. 

I'rinee de Bulgarie, Teebvbridt < Perne t- 
Ducher 1901), 117. 

Natalie Büttner. Teehybride (Büttner 1909). 
137. 

Verzeichnis der in der Rusenzeitang von 18H?bis 1911 
erschienenen farbigen Kosenahbildungen 135. 

A b b i 1 d u n g en i ta Text (nicht farbige). 
Teilansiebt des Rosars der Baronin van Itter- 

snra 7. 
Teehybridroso „General Superior ArnoliI Jans- 

sena 9. 
Teebybridrose ,, Garten direkter Hartrath“ 10. 
Rer Kosenrost 18. 19. 20. 
Sodenia. Wichnraiana-Hybr. 22. 
Rosentheater in PHay 30. 
Der echte Kosemncdtnu. Sphaerotheca p&nnosa 

34. 35. 
Viktor Teseh 41 
Gruppe von Wichuraiana-Hybriden 43. 
Baum-Dekoration mit Rosen 48. 
Actinonema oder Stermußtau der Kosen 54. 

55. 56. 
Dnd Sterling, Tcehybride, 59. 
Prinses Juliäna 80. 
Niedrige Kosen in der Rosengärtnorci von C. 

Maaß, Hellingen i. H. 63. 
Peronospora sparsa, der falsche NIelUui der 

Hosen 82. 
Cuniofchyrimn oder Branddeckenkranklieit der 

I tosen 83, 
Ein Rosengarten in Baden-Baden 89. 90. 
Botrytis-Fäule der Kose 94. 95. 
Wtirzcllüule (Agaricus mellcus) der Kosen 99. 
t ercospora rosaecola 97. 
Itosenkrebs 99, 
Sunburst, Teehybride 106, 
Kosen auf der" Internationalen Gartenbau -Aus¬ 

stellung in London 1912 107. 1US. 
Stammbaum der Kose 119. 
Geographische Verbreitung der Kose 119. 
Korso wage n des Rosenfestes in Evian 122. 123. 
Die sebdusten Kosen auf der Gartenbau - Aus¬ 

stellung in Paris, Mai 1912 (Ulrich Brun¬ 
ner) 126, 

Diagramm zur Mischung der Kunstdünger 129. 
Veredelung nach der Korkert’sehen Methode 144. 
Das Eindecken der Bosen 143. 
Der Rosengarten in Bad Kreuznach 146. 147. 

148. 
Dbromatella, der grüßte Roscnbaum Europas 151. 

Actinonema der Kosen 54, 
Aennchen Müller, Polyantka 123, 
Alexander Hill Gray, Teerose 111. 
Alterstod der Bosen 56, 121. 
Ameisen als Rosen Schädlinge 28. 
Apfelblflto, Folyantha 124. 
Arbeitskalender im Januar-Februar 16. Mürz-April 15. 
Asternma der Kosen 54. 
Ausfuhr von Kosen nach der Kapbolonie 131. 
Außerordentliche Generalversammlung 2, 51. 
Ausstellung o n Jubiläunisgartenban-Ausstelliuig 

Breslau 1913 2. 31. Kosenausstellnng in M.- 
Gfodlmch 1912 5t. 69. 79. 99. 101. Internatio¬ 
nale. Gartenbauausstellung London 1912, 105. 
Ro.senschau in Dresden 109. Bosensdiau in 
Stettin 110. Rosenschau in Oatenvieck 110. 
Internationaler Kosen Wettbewerb in Bagatelle 
1912 110. Herbst rosen schau in Halle 1912 124. 
Losen auf der Gartenbau - Ausstellung in Paris 
1912 125. 126. Kosenausstollung in Boskoop 
FM3 131. Kosenausstellnng in Forst 1913 154. 
Rosen ausatellung in Breslau 1913 154. Der 
deutsche Gartenbau auf der Weltausstellung in 
Gent 1913 155, 

Aussterbende Rosensorten 56, 121. 
Austria Yellow 149. 

Bagatelle, Rüscnwettbewerb in B. 16. 110. 
Befreien der Kosen vom Winterschlaf 61. 
Bekanntmachung, Kosar Britz-Berlin 16. 
Bengalrosen. Lebensdauer der 38. 
Bespritzung der Kosen gegen Pilzkrankheiten und 

Blattläuse 15. 17. 34. 54. 81. 94. 
Blattfieckenkrankheiten der Husen 97. 
Blattläuse. Mittel gegen 15. 
Blut als Kosendiinger 15. 
Bordüre, Wicliur. 110. 
Boscoopy Baby, Polyantha 124. 
Boden für Rosen 128. 
Botryosphoeria diplodiiy, Vorkommen auf Kosen 97. 
Botrytis cinerea, Vorkommen auf Kosen 94, 
Hotrytisfüulo der Kose 94. 
Bourbon rosen, Lebensdauer der 38. 
Brandfleckenkrankheit iUoniothvrium) der Kosen 83, 
Bücherbeschreibungen 52. 72. 92. 116. 136. 156. 
Bürgermeister Christen, Teehybride 4L 72. 92. 
Bürgermeister Schmiodigen, Multhlora 104. 



IV 

Canina-Rosen und deren Abarten, Lebensdauer 36* 
130. 140. 

Carine, Teehybride 111. 
Carmen 149. 
Cercospora rosaecola 97, 
Charles Dingce, Teerose 111. 
Chromatella, der grüßte Rosenbaum Europas 151.152. 
Climbing Mme. .1 nies Grolez, Tcchybride 111. 
Climbing Mrs. W. H. Cutbush, Kletterrose 110. 
Colonel Grtiau, Tee hybride 111 
Comte G. de Rochemur, Teehybride 111. 
Comtesse Maria Cbristlna Pes, Teehybride 111. 
Coniothyrlum (Brandfleckenkrankheit) der Rosen 83. 
Cornelia Cook 11 - 
Countess of Saftesbury, Teehybride 111, 
Cramoisi sup6rleur 15. 
Crimson Rambler 145. 

Bad Sterling 57. 58. 102. 
Deckung der Rosen 13. 
De.sdemona, Teehybride 111. 
Dora van Tets 103. 
Double Pink Killarney, Teehybride HL 
Duc de Constantine 127. 
Duchess of Westminstcr, Teehybride 111. 
Duft der Rosen 49. 
Düngemittel für Rosen. Feber den Einfluß des 

Magnesiums auf die Ernährung der Pflanze 39. 
Einige Beobachtungen über die Rolle des Mag¬ 
nesiums und des Mangans in der Ernährung der 
Rose 44. lieber die praktische Verwendung der 
künstlichen Dünger im Gartenbau 84. Das 
Mang an als Lebenselixier der Pflanze 91. Feber 
die Mischung der Kunstdünger 129. 

Frau Margarete Müller, Teehybride 110. 
Freda, Teehybride 11F 
Freiherr von Marschall, Teerose 68. Abbildung in 

Farben 93. 
Friedrichsruh, Teehybride 87. 
Frftbblühende Kosen 128. 
Fürstin von Pless, Teehybride 111. 

Gaisfuß-Winterveredlimg 23. 87. 
Gaiiscnda, Kletterrose 110. 
Gartenbau-Ausstellungen, siehe Ausstellungen. 
Gartendirektor Hartrath, Teehybride 9. 10* 
Gedenke mein. Schlingrose 151 
Gefülltere Blumen durch Selbstbefruchtung 64. 
G&näral Jacqueminot 60. 
Günüral Mac Arthur 12. 
General Superior Arnold Jaussen, Teehybride 9. 103. 
Günerale Marie lLüevsky, Hem. Hybr. 127. 
Generalversammlung, außerordentL desV.D. R. 2.51. 
Geographische Verbreitung der Bose 118. 119. 
Georgette & Valentine, Teehybride 111. 
Germaine Lacroix, Kletterrose 110. 
Geschichtlich geordnete Tabelle aller Rosenarten 

118. 1 HS. 
Gewinnung neuer Mitglieder des V. D. 1L 30. 
Gnomonia rosae 97. 
Orange Colombe. Teehybride 111. 
Gräfin Chofcek, Multiflora 104. 
Greta Fcy, Wichur. 110. 
Gruß an Aachen, Polvantha-Hybride. Abbildung in 

Farben 31. 103. 124. 
Gruß an Dresden 104. 
Gruß an Töplitz 15. 49. 

Edgar Blanchard, Teehybride 111, 
Edward Mawley. Teehybride 111. 
Eindecken der Rosen 141. 144. 
Einsendung, die Rosenzeitung betr. 51. 
Elise Tcscli, Teehybride 10. 
Ellszabeth, Teehybride Hl. 
Ellen Poulsen 102. 
Entente cordialo (Guillot 19016 150. 
Entente cordiale <Pernet-l>. 1909) 150. 
Erna Teschendorf! 102. 124. 
Erwiderung 11. 
Et bei Malcolm 110. 
Etiketten für Schnittrosen 50. 
Evian. Rosenfest in 122. 123. 

Farben, die natürlichen, der Pflanzen 128. 
Farbcnünderung hei Rosen 128. 
Farbenkdnigin, Teehybride G7. 
Fernielmrst. Teehybride 111. 
Feuerzauber 105. 
Feullletonistisches* Wie ich Rosen freund ge¬ 

worden hin 113. Rosenplaudcret 131. Pie Posen 
von Norderney 153. 

Fleekenkrankheitcn der Rosen. Schwar/e, 
ruß artige Flecken der Blätter und Zweig«- der 
Kosen 96. Blattfleckenkrankheiten der Rusen 
97, 98. 

Florence llaswcll Veitch, Teehybride 111. 
Fragekasten 15. 32* 52 ‘92, 115. 
Frances Charteris Seton. Teehybride Hl. 
Frau Ferdinand Paus. Teehybride 11. 
Frau Karl Druseliki, Remontantrose 68. 
Frau LiUi von Poscin, Teehybride 67. 

Hamlet. Teerose HL 
Helvetia 103. 
Hei* Majesty 68. 
Hermosa 15. 
Herzogin Marie Antoinette 104. IwO. 
Hintergrund, der Hintergrund des Kusenbcotea 69. 

Jahresbericht des V. D. Rosen freunde 1911/12 76. 
Jahresbericht des V. D. Hosen Züchter 73. 
Jahresbericht Über das Rosar Sangerhuusou 79. 
Jaune hicolor 1 19. 
Jessy KJ2 124. 
Johanna Ptitzer 104. 
Isabeau, Teerose 111. 
Jonkhecr .1. L. Mock, als Wiutem.se an der Riviera 

40. 103. 150. 
Jnliet 102. 150, 

Kaiser Wilhelm II.. Teehybrid«* 150. 
Kaiserin Auguste Viktoria als Zuclitrosc 60. 
Kassenbericht, siehe Rechenschaftsbericht 
Katharina Zeraict. Pol vantha 124. 
K&fce Het&chold, Teehybride Ul. 
King of Siam. Teehybridrose 21. 
Kloudyke, Wiehiir.-Hyhr. HO. 
Kongreß des V. D, R. 1912 69. *4. 
Kongreß der Gesellschaft der französ. Roseufi runde 

1912 131. 
Kunrad Ford. Meyer als Samentrüger 11. 
Krankheiten der Rosen, siche Koscnschädlinge. 
Krelis der Roson, seino Entstehung und YrrhUtiuigs- 

i naß regeln 99. 
K reuzungsergclmisse 12. 
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Lady Barhai«, Teehybride 111. 
Lady B&the, Teehybride 111. 
Lady Catherine Rose, Teehybride 111. 
Lady Powne, Teehybride Ul, 
Lady Gay 18. 
Lady Greenall, Teehybride 111 
Lady Hillingdon 108. 
Lady Margaret Boscawen, Teehybride 125. 
La France-Krankheit $8. 
Lebensdauer der Rosen 25. 36. 56. 61. 121. 
Leslie Holland, Teehybride 127. 
Leuchtfeuer, Bengal hybride 15. (i8. 
Le Vesuve 15. 
Licht, Einfluß des Lichtes auf den Pflanzenduft 17. 
Lieutenant Chaurg, Teehybride 11. 21. 105. 
Loreley HU. 
Louise Catherina Breslau, Pernetiana 127. 
Lyon-Rose, Pernetiana 68. 

Mabel Drew. Teehybride 127. 
Madame Abel Chatenay 19. 
Madame Alfred Pigeon, Teehybride 127. 
Madame Caroline Testout 8. 
Madame Charles Lejeune, Teehybride 127. 
Madame Charles Lntattd 107. 127. 
Madame Edmoud Ko&tand, Teehybride 127. 
Madame Edouard Harriot 106. 
Madame Eugene Rcsal 15. 
Madame Huste 46. 
Madame Huguette Pespiney, Kletterrose 110. 
Madame Jules IkmchO. Teehybride 110. 
Madame Jules Uravereaux 24. 
Madame Jules Grolez 45. 
Madame L. F&ucheron, Teehybride 127. 
Madame Lneien Haltet, Teetiybr. 127. 
Madame Maurice de Luze. Teehybride. Abbildung in 

Farben 78. 
Madame Norbert Levavasseitr, Polyantha 125. 
Madame Sancy de Parab&re 15. 
Madame Taft, Polyantha 124. 
Maddalena Scalarandis 15. 
Magnesium, ( ober den Einfluß des Magnesiums auf 

die Ernährung der Pflanze 59. 44. 
Magnesium als Düngemittel für Kosen 115. 
Mama« Lavavasseur 15. 
Maman Turbat, Polyantha 110. 111. 
Mungan, die Rolle des Mangatts in der Ernährung 

der Rose 44, 
Mongan ,ils Lebensclixier der 1 Glanze 91. 
Marechal Niel 24, 
Maria Kannen 111. 
Marie Louise Mathian, Teehybride 127. 

Marilie Keller. Polyantha 111. 
Melodv. Teehybride 127. 
Möttau der Rosen 54. Der falsche Meltau der Rosen 

i Heroimspora sparsa Berkeley) 81. 
Mcrveille des Kouges, Polyantha 111 
Mitteilung der Schriftleitung betr, Rose Helvetia 92. 
Monatsrosen, die schönsten Monats rosen 14. Ltbeus- 

dauer 88. 
Monsieur Fraissenon. Teehybride 127. 
Monsieur R. Arnaud, Teehybride 127. 
Mrs. Aiuy Hammond, Teehybride 127. 
Mw. E. Alford 109. 
Mrs. itornwallis West, Teehybride 127. 
Mrr> Walter Euslca 108. 

Nachschrift dos Vorstandes des V. D. R. 51. 
Namen der Rosen 90. 91. 
Natalie Bottner, Teehybride 67. Färb, Abbild 187. 
Neu eingetretenc Mitglieder des V. D. K. siehe Vereins¬ 

angelegenheiten. 
Noisetterosen, Lebensdauer der. 87. 
Nordlicht, Teehybride 67. 

OrRans-Rosc 102. 110. 124. 
Othello, Teehybride 127. 

Parkrosen, empfehlenswerte, winterharte 149. 
Parsifal (nicht Parseval) 105. 
Parkfeuer 149. 
Paul Sprenger, Schlingrose 151. 
Paula CI egg H»4. 
Perle von M.-Gladbach 104. 
Peronospora-Krankheit der Rosen 81. 
Peraian Yellow 149. 
Personalnachrichten 82. 51. 72. 92. 116, 186. 156. 
Pestalozzia Guepini, Vorkommen auf Rosen 97. 
Pflanzen der Rosen, Vorsichtsmaßregeln betr. Ucber- 

winterung 62. 
Pflanzzeit, die beste Pflanzzeit für Rosen 62. 
Pharisäer, Teehybride 67. 
Phragmidium subcorticiimi, Rostpilz 19. 

Pilzkrankheiten siehe Roaenschädlinge ans dein 
Pflanzenreiche, 

Polyantharosen, berbstblüliende 67. Lebensdauer 58. 
Allgemeines über Poiyantharosen 128. 

Prachtrosen 67. 
lTÜnmernngslistc der Rosenausstellung M.-Gladbach 

99. Halle 125. 
Preisausschreiben 10. 51. 69. 
Präsident Vignet, Teehybride 127. 
Princc de Bulgarin. farbige Abbildung 117. 
1 Vinco Mobamod Ali Pascha, Teehybride 127. 

Radiauco 108. 
Rankrosen 25. 47. 
Raumdckorntion. Verwendung der Kose zur 48. 87, 
liavary Sporte {Elise Tesih. Kate Hetschold) 10, 
Rayon d‘or 150. 
Rechenschaftsbericht des V. D. K. 191!. 78 
Recuerdo de Antonio Peluffo, Teerose. Abbildung in 

Farben 1. 21. 
Romontantrosen, herbstblähende 65. Lebensdauer 

der Remontantbyhriden 87. 
Rhea Heid, Teehybride 150. 
Richtigstellung, die Rosenzcitung betr. 50. 51. 
Riviera, Rosenkultur an der italienischen 8. 
Küdhätte J02. 
Rosa acictilari», Lindley 188. 
Rosa alpina, Linne, 189. 
Rosa anemonefbmi, Fortune 141. 
Rosa arvensis, Hudson 141. 
Rosa Bauksiae, Robert Brown 88. 19». 
Rosa Beggeriatm, Sehren k 188. 
Rosa berbcrifolia. Pallas 188. 
Rosa blau da. Alton 189. 
Rosa braeteata, Wendland 140. 
Rosa ca 1 Bornim. Chamisso und Schlecht. 188. 
Rosa canina 86. 180. 140. 
Kusa carolina, Linne 188. 
Rosa centifolia J2S. 
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Rosa cinnamomca, Linm' 181). 
Rosa cBnophvlla, Thorv 140. 
Rosa clymaitica, Baissier und 11außknecht 139. 
Ilosa ferruginca. Willdcnow 189. 
Rosa irondosa (12. 
Rosa gallica, Lima? 140. 
Rosa gigantea, Collett 140. 
Rosa gymnocarpa, Nuttal 188. 
Rosa indioa, Lindley 140. 
Rosa laevigata. Michaux 140. 
Rosa lutea, Miller 139. 
Rosa macrophylla, Lindley 139. 
Rosa majalis, Lindley 149. 
Rosa maracandica, Bunge 138. 
Rosa mirropliylla, Roxburgb 4(5, 138. 
Rosa minutifolia, Engelmann 138. 
Rosa moscliata, Ilerrmann 140, 
Rosa multiflora, Thunberg 140. 
Rosa oxyodon, Boissicr 139. 
Rosa phoenicia, Buissicr 111. 
Rosa puupinellilolia Li und 139. 149. 
Rosa Rapini. Boissior und Baluns» 139. 
Rosa mbiginosa, Linnü 140. 
Rosa rngo.sft, Thunberg 24. 3(5. 45. 138. 119. 
Rosa sempervirens. Linne 141. 
Rosa setiectg Lindley 139, 
Rosa seligera. Michanx 141. 
Rosa stylosa, Deavauz 141. 
Rosa umbrella 45. 
Rosa villosa. Linnü 139. 
Rosa Watsomana, Cr*pin 111. 
Rosa YVebbiana, Wallicli 188. 
liosa Wicliuraiana. Urcpin 141. 
Rosarien. Ein holländisches Rusar 7. Rosar- 

unterstützung Sangerlmusen 70, Neue Rosarien 
SS, 89. 90. Rosenpark mit Rosarium in Berlin- 
Britz 112. Ein Besuch des Rosariums in Sanger- 
hausen 112. Das Rosarium von VJlay 118. Der 
Rosengarten in Bad Kreuznach 147. 

Rose du Barrg Teehybride 127, 
Rose (^iiecn, Teehvbride 127. 
Rosen-Actinnnema 5-1. 
Rose« als Heckenpflanzen I2S. 
Rosen als Xiimuemhmnck 18. 87. 
Rosenarten, geschichtlich geordnete Tabelle aller 

Rosenarten 118. 138. 
Rosen-Ausstellungen, siehe Ausstellungen. 
Rosenbl&ttkrankhriton 16. 92. 
Rosen, blühende im November Dezember 1911. 
R oscn-Botrytis-Füule 94. 
Rosen-Duft 49. 
Rosenfelder in Holstein 93. 
Rosenfeste 122. Palliener Blumenfeste 130. 
Kosen. fr iihbt übende 128. 
Kosen-USrten. Ein holländischer Rosengarten 7. 

Nene Rosengarten 88. 89 90, Ein Rosengarten 
in Baden-Baden 89. 90 Rosenpark mit Rosarium 
in Berlin-Britz 112. 1 bis Rosarium von lTIav i l*. 
Der Rosengarten in Bad Kreuznach 147. 

Rosen, gelbe 95. 
Rosen, herbstblühende <55. 450. 07. 
Rosen in einem verwunschenen Schloß (gemeint ist 

das Barock-Schloß in Bruchsal i. Buden 48. 
Rosen-Krebs, seine Entstehung und Verhütungsmaß¬ 

regeln 99, 
Rosen-Kultur an der italienischen Riviera 3, 
Rosenkunde, II. uMad. Carul. TcstoiiU 8. III. CuWral 

■Tacqueminot (19. Kaiserin Auguste Victoria 1*9. 
Rosen in eit au 34. 
Rosen-Namen tw l 91. 
K o s c n n e u h e 11 c n , 2 holländische Besonnenheiten 

(General Superior Arnold ,1 aussen, Garlendirektor 

Hartiath 9. Dad Sterling 58. 59. Prinses 
Jiiliaim .58. (>o, Besonnenheiten auf der M,- 
Uladbacher Rosenausstellung 1912 BR, Aller¬ 
neueste Rosen, kontinentalen, englischen und 
amerikanischen Ursprungs 110. 125. 127. Einige 
neuere Hosen 150. 151. 

Rosen, Noch sind die' Tage der Rose« 12. 
Rosenpark mit Rosarium in Berlin-Britz 112. 
Rosen-Pflanzzeit, die beste für Rosen (12. 
Rosenpflanzung in Bulgarien 69. 
Rosenplauderei, siel«* Feuilletonistiscbes. 
Rosenreiser, Aufbewahrung von 128. 
Rosenrost 19. Uredosporen des Rosenrostes 15). 

Aecidie «Sporen des Rosenrostes 19. Teleutu- 
sporen des Kosenrostes 20. Mycclinm dos Rosen- 
roiites in den Zweigen 20. 

Rosensamen, über R osen sau * on-Angebot 42. 
Rosenschüdlinge, Ameisen als Rosenschüdlingc 28. 
Rose lisch ft dünge aus dem Pflanzenreiche, deren Ur¬ 

sachen und Anleitung zu ihrer Bekämpfung 15. 
17. 34. 54. 81. 91. 

Rosenschnitt'sichte Schnitt der Rosen. 
IJosen-Schwiuv.fiecken-Krankheit ft I. 
Rosensorten. misst,erbende 50. 121. 
Koseiiataminbaum US. 
Rosen-Sternruß tan 54. 
Rosentheater, Das, in l*Hay 29. 
Rosen- Unterlag c*«. Hugos» als U n tt-rlage 2 4. 

Rosa frondosa als Inte ringe 02. Welche Eigen¬ 
schaften muß eine Rosenunterlage besitzen ? 140. 

Rosen Veredlung im heißen Sommer 1911 23. Üaisfuß- 
Winterveredhmg 23. 

Rosen-Wtinself&ule 90. 
Rosen-Zimmer&rhimiclc 48. 87. 
Rosenwettbewerb in Bagatelle 10. Hartford (Amerika) 

155. 
Rosen-W in terveredlang 23. 01, 
Rosenzucht Rosenkunde II. K. Caroline Testout 

als ZuchtroscS. Erwiderung 11. Krenzungs- 
ergebnisse 12, K. F. Meyer als Saraenträger 14. 
Züchterbect« 14. Ruse&veredlimg im heißen 
Sommer 1911 23. Gaisfnß-Winterveredlnng 23, 
Roseiikunde III. OB. (ienerul .lacqneminot. als 
Zuchtroso 60. Kaiserin Auguste Victoria als 
Xuchtrose 00, Ein Wort über Rosa frondosa 32. 
Die Rosen fehl er in Holstein 03. Gefülltere Blumen 
durch Selbstbefruchtung 64. Roscn-Wmtervered- 
Iringen 64. 65. Ein Wink fürs Veredeln 127. 
Feber Aufbewahrung von Rosenreiser« 128. 
Wie überwintere ich meine Rosen? 141. Storungen 
der Saftzirkulation bei Rosen Sportbildnng) 145 

Rngosa. als Unterlage 24. 

H&chscngrufl 104. 151. 
Saily 109. 
Samen träger, K. K. Mover als 1 L 
Schneewittchen. Polyantlui 124. 
.Schnitt der Rosen 1(>. Schnitt der Zcntifulienmc 128. 
,Schnittrosen, Etiketten für 50. 
Scbünheits Wettbewerb für Rosen 109. 
Schwarzfleckenkrankheit der Rosen 54. 
Schwefel, Anwendung gegen Rosenmeltau 35. 
Schwefel, Sauf re predpitä 09. 

I Schwefeik:11kbrüho, Versuche mit 34. 
Schwefelleber i Kalium pentastiHid \ Anwendnng gegen 

R< 86. 
Scnatenr Mascuraud 150. 
Septoria rosae 97. 
Septoiia rosae arvensis 97. 
Septoria rosa mm 97. 

• Sodoniu, Widiuraiann-Uybride 22. 
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um osen-Zeitung 
Organ des Vereins Deutscher Rosenfreunde 

Unter dem Protektorat Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria. 

Abonnements 

bei der Post un<l »n allen 
Buchhandlungen. 

Redigiert von H. Kiese, 
Vieselbach-Erfurt. 

A nzeigen 

Zeile 25 Pf., an die Macklol'w^e 
Buchürtickerci, Karlsruhe i. B, 

Anmeldungen zum Verein an Herrn < «artendirektor F. Ries, Karlsruhe i. B. (Jahresbeitrag 
4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 

5 M. Mitteilungen und Manuskripte an die Redaktion. 

Zu der farbigen Rosen-Abbildung. 

Recuerdo de Antonio Peluffo 
: Soupert & Notting 1910.) 

Mme. Melanie Soupert, X Mine. Constant Soupert. 

Schon 1907, als diese Neuheit kaum ein 
Jahr unter Beobachtung stand, konnten 
die Züchter über dieselbe in ihr Sämlmgs- 
buch folgende anerkennende Bemerkung ein¬ 
tragen: Ungemein schön, soll vermehrt 
werden. Tn den folgenden dahren bestätigte 
sieb dieses vorteilhafte Urteil über alle 
Maßen, Kein Wunder f Sind doch die Eltern- 
rosen gesunde Rangsorten, die. wenn sie 
zur Sämlingszucht mit Kunst herangezogen 
werden, wertvolle Nachfolger gehen müssen. 

Die Färbung ist durchsc heinend hellgelb, 
mit leicht rosa angehauchten Rändern, 
Zentrum karmin und rosa. 

Die Knospen sind lang und elegant. Die 
stark duftende Blume hält sich sehr lange 
frisch an der Pflanze oder abgeschnitten 
im Wasser. Sie ist chic der größten Kosen, 
von prächtiger Form, erblüht leicht hei 
jeder Witterung und stellt aufrecht auf 
langem starkem »Stiel. Den ganzen Sommer 
über und bis zum Eintritt der Herbst froste 
sind die Pflanzen in voller Blüte. Die reine 
Teerose durch ihren Vater, ist sie von kräf¬ 
tigem Wuchs und bat eine gesunde, schöne 

Belaubung. Sie vereinigt im höchsten 
Grade alle hervorragenden Eigenschaften 
der allbekannten Staminrosen, Für Beete, 
als Hochstamm, Ausstellung* * und Treibrose 
ist sie unerreicht. Sogar während der letzten 
heißen und trockenen Sommerzeit brachte sie 
Blumen in Hülle und Fülle, die vollkommen 
in Bezug auf Färbung und Form waren. 

Nach ihrer Ausstellung in London wurde 
sie von der englischen Fachpresse sehr be¬ 
lobigend erwähnt. A mateu r Gardening 
schreibt : „Recuerdo ist ein Zukunftssämling 
mit großen, feinen Ausstellungsblumen.“ 
T h e H 0 r t i c u 11 u r a 1 T r a d e .1 o u v n a 1: 
n Recuerdo ist der vielversprechendste aller 
bis jetzt von Melanie Soupert ausgestellten 

Sämlinge/ 
Diese Kose kann zu den besten Neuzüeli- 

Umgcn gezählt werden. Berufsgärtner und 
Kosenliehhaber werden wohl tun. ihr die 
größte Aufmerksamkeit zu schenken. Sie 
ist bestimmt eine wahre Zierde aller Samm¬ 
lungen zu bilden und bald zur Groß'Ver¬ 
mehrung herangezogen zu werden. 

F. Ries. 
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Vemns-Aiiijelefleuheilen. 
■ ■ 

Eine außerordentliche General¬ 
versammlung 

wird auf Sonntag, den 3. Marx d, .1., 
nachmittags 3 Uhr, in die städt. Festhalle 
in Karlsruhe in Baden anbernunit. 

Tagesordnung; Eintragung des Ver¬ 
eins d. R. in das Vereinsregister. 

Der Verstand: 
F. Ries. 

Die tiii* 1913 in Aussicht genommene 
Rosenausstellung in Stettin findet nicht statt. 

Mit dem Erscheinen der Nr. 1 des 27. 
Jahrgangs unseres Vereinsorgans gestatten 
wir uns. unseren Mitarbeitern den verbind¬ 
lichsten Dank für die uns im vergangenen 
Jahre zuteil gewordene Unterstützung aus¬ 
zusprechen. 

Indem wir den Wunsch liegen, daß letzteres 
auch in diesem Jahre, in dem die Hosen 
zeitungzum ersten Mal in 8 Heften erscheinen 
wird, der Fall sein möge, bitten wir zugleich 
um eine recht rege Beteiligung an unserer 
diesjährigen Kosen-Ausstellung in München- 
<Madbac.li, verbunden mit dem Kongreß des 
Vereins. Anträge für den Kongreß sind 
erwünscht und bitten wir baldigst einsenden 
zu wollen. 

Im vergangenen Jahre sind wieder eine 
recht stattliche Anzahl Rosenfreunde und 
Gärtner unserem Verein beigetreten. Aber 

trotzdem stehen doch noch recht viele Fach¬ 
leute und Liebhaber unserem schönen Unter¬ 
nehmen ferne. 

Wir bitten deshalb die verehrten Mit¬ 
glieder und Leser dieser Zeitung um freund- 
liebe Angabe von Adressen von Rosen¬ 
freunden und Gartenliebhabern, die,eventuell 
geneigt wären, unserem Verein beizutreten. 
Wir sind alsdann bereit, Einladungschreiben 
oder Probenummern der Rosenzeitung an 
die Betreffenden zu senden. 

Der Gesamt-Auflage für Deutschland der 
Roscnzeitung Xr. ß des Jahres 1911 lag 
eine Zahlkarte zur Einzahlung des Jahres¬ 
beitrages hei. I liejenigenMitglieder, welche 
ihren Beitrag schon eingesandt hatten, 
wollen das Anweisungsformular an Be¬ 
kannte, die vielleicht Mitglied werden wollen, 
weitergeben. 

Der Jahresbeitrag für die Mitglieder in 
Deutschland, Oesterreich-Ungarn u. Luxem¬ 
burg beträgt 4 M 50 ;/ - für alle Übrigen 
Länder 5 jt und ist bis längstens 1. Mai 
des laufenden Jahres einzusenden. 

Beiträge, die bis zum genannten Termin 
nicht geleistet sind, werden durch Post 
auf trag erhoben, soweit dies möglich ist. 

Einbanddecken für die Rosenzeitung 1911 
werden zu 1 H 30 ^ (inrl. Porto) ab 
gegeben. 

Aeltere Jahrgänge der Rosenzeitung 
werden zu folgenden Preisen abgegeben: 

Von 1890 bis mit 1K99 pro Jahrgang zu 
2 

von 1900 bis mit 1905 pro Jahrgang zu 
2 M 50 f; 

von 19Qfi bis mit 1911 pro Jahrgang zu 
3 ,IL 

Die der Rosenzeitung bisher beigelegten 
farbigen Rosenabbildungen werden, 
soweit sie noch vorrätig sind, abgegeben, 
von älteren Jahrgängen aas Stück zu 20 -ty T 
von neueren das Stück zu 30 f/ 

Von den vom Verein d. R. heraus- 
gegebenen Büchern und Wissenschaft 
liehen A b li a n d 1 u n g e n können folgende 
abgegeben werden: 

Die Rosenschädlinge aus dem Tierreiche, 
deren wirksame Abwehr und Bekämpfung, 
von Fr. Richter von Binnenthal. 392 Seiten 
stark mit 50 Abbildungen im Texte, zum 
Preise von 2 M. 

Stammbuch der Edelrosen, von Dr. G. 
Krüger, zum Preise von 1 ,H 50 y. 

Die Entwicklung von Blüte und Frucht 
bei der Gattung Rosa mit besonderer Be¬ 
rücksichtigung der Edelrosen, von Dr. 
Cr. Krüger, zum Preise von 1 ..ff 50 

Liste von 300 empfohlenen Rosen aller 
Klassen zum Preise von 50 

Bei den oben angeführten Preisen ist das 
Porto nicht inbegriffen. 

Anfragen und Bestellungen sind zu 
richten an Herrn F. Ries. Gartendirektor 
in Karlsruhe i. Baden. 

Jubiläums-Gartenbau-Aussteliung 
Breslau 1913. 

Eine grolk* Gartenbau-Ausstellung ist seitens der 
Stadt Breslau Ifir das Jubiläums ja ln* 1013 beschlossen. 

Sie limlet im Anschlüsse an die von der Künigb 
Haupt- und Residenzstadt Breslau unter dem Protek¬ 
torate Sr. Kaiserl. und Künigl. Hoheit des Krön- 
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prinzen des Deutschen Reiches und Kronprinzen von 
Preußen veranstaltete rA usstelliing zur Jalir- 
li 11 n d e r t f o i r «I t r F r c i h o i t » k r i e g ea im alten 
srfttisien Söheitmger Parke .statt. 

Die iinrtenbau-Atlfistelhiiig wird alle Zweige der 
jijutenkiiiist und des (faitciibaites umfassen. Trägerin 
ist die Stadt. Breslau. Die Dauer ist vom Mai Ins 
Oktober BMA in Aussicht genommen. 

Der Verein deutscher Kosenfreunde ist von dem 
Magistrat der Stadt Breslau zur Mitwirkung durch 
Veranstaltung einer ltoseii-Sonder - Ausstellung eiu- 
g' laden worden. Wir haben eine solche zugesagt, 
und das Programm bereits aufgestellt. Einladungen 
und Programme werden in Kürze versandt werden. 
Wir nehmen schon jetzt Veranlassung, unsere ver- 
ehrliclien AIitglieder zu recht zahlreicher Beteiligung 
un dieser Veranstaltung einzuladen. *) 

Der Vorstand: F. B i es. 

Größere Aufsälze. 
■ ■ 

Die Rosenkultur an der italienischen 
Riviera. 

Nach schwerer Zeit scheinen sich die 
Elemente auch an der Riviera beruhigt zu 
haben und der Gärtner blickt wieder freund¬ 
licher gestimmt zum lachenden Himmel 
Jtal ieiis empor und geht seinen sich jetzt 
schon reichlicher als vor Weihnachten gel¬ 
lend machenden Arbeiten mit Eifer mu h. 

Die Bearbeitung des Bodens erfordert wie 
überall so auch an der Riviera viel Miihe 
und Arbeit, denn die Rosenfelder liegen meist 
auf einer Höhe von 30 800 Meter der zum 
Meere hin nach Süden zu ziemlich steil ab- 
lallenden Berglehnen, hie Anlage dieser 
Terrassengärten ist äußerst mühevoll und 
j’s werden zu diesem Zweck viele sogenannte 
Trockenmauern, deren Steine genau nach 
allen Regeln der Baukunst aufeinander gelegt 
werden, aufgeführt und dann wird das Erd- 
i eich, welches zumeist sehr schwer und auch 
oftmals ebenso steinig und lehmig ist, auf- 
gefüllt. Solche Terrassenanlagen erscheinen 
von Weitem gesehen wie Riesentreppen und 
gewähren im April und Mai, wenn der zweite 
Rosenflör alles wie mit einem bunten Teppich 
bedeckt, so daß man zu jener Zeit kaum ein 
Viertel der Rosen zu ernten im Stande wäre 

einen zauberhaften Anblick. 
Anders gestaltet sich das Bild im Winter, 
welcher Zeit man wohl auch die schönen 

°ft mit vielen Knospen übersäten Rosen- 
pHanzungen bewundern kann; aber offene 
Blumen zählen, wenigstens in den Plantagen, 
zu seltenen Erscheinungen, da solche eben 
jeden Morgen oder am Nachmittag als kaum 

tv T/?,e Geschäftsstelle ist vorläufig: städtische Garten- 
Direktion, Breslau I, Broitestraße 26. 

halb erschlossene Knospen ul »geschnitten 
und entweder gleich versandt oder erst auf 
den Engrosm&rkt gebracht werden. 

Hiei* gelangen diese gewöhnlich erst in 
die Hände von sogenannten Platzgrossisten, 
die sie dann weiter an Exporteure oder zum 
Teil auch direkt nach dem hohen Norden 
verschicken. So gehen die Rosen sehr oft 
durch 3— 4 Hände, bevor sie an den rich¬ 
tigen Konsumenten gelangen, und dadurch 
verteuert sich ihr Preis sehr gewaltig. 
Speziell in den letzten \\ intern waren gerade 
die Rosen außerordentlich begehrt und dem 
entsprechend hoch im Preise, da die schlechte 
Witterung und ganz besonders der starke 
Regen und wochenlang anhaltende Winde 
geschadet hatten und somit die Ernten 
sehr geschmälert wurden. In den letzten 
beiden -Iahten sind manche Rosenanlagen 
auch gänzlich vernichtet, worden, so daß sich 
manchem Rosenbauern auch nicht gerade 
rosige Perspektiven für den geschäftlichen 
Ausgang seiner Kulturen darbieten, denn 
viele Terrassen sind gänzlich herunter ge¬ 
rutscht lindes liegen längs der ganzen Küsten“ 
promenade die Mauern mit samt ihren sie 
krönenden Rosen-und Nelken beeten am Roden 
und auf der Landstraße. Die Reparatur 
dieser Trockenmanern wird viele Zeit und 
Arbeit verursachen und schließlich müssen 
doch alle diese Auslagen wieder durch die 
Rosen- und Nelkenkult in* herausgebracht 
werden. 

Die Preise der Rosen sind ganz auller- 
ordentlich verseilieden. Für langgestielte 
einzelne ausgesuchte und ganz tadellose 
Exemplare zahlt der Käufer beim Gärtner 
50 Cts. bis 1 Fr. Aber ganz anders sind 
die Marktpreise. Ungeheuer interessant ist 
es, diese Märkte zu besuchen, und deshalb 
mögen einige Worte hierüber auch liier am 
Platze sein. Freilich wird au vielen Orten 
zu bestimmten Stunden ein Rosenmarkt ab- 
gehalten; bei weitem am wichtigsten aber 
ist der Markt in Ventimiglia, da von hier 
aus sich der bedentendsteExport entwicke.lt. 
In sechs vielleicht 1 Kilometer langen 
Reihen sind auf dem freien Platze beim 
Bahnhof in Ventimiglia alle Blumen, Rosen, 
Nelken, Mimosen, Veilchen usw. von ihren 
Verkäufern, den Bauern, ausgestellt. Mil 
dem Gloekenschlage halb 5 ertönt auch der 
.schrille Pfiff der Marktpolizei. Im gleichen 
Moment werden sämtliche so lange fest, ver¬ 
schlossenen Körbe &1 »gedeckt und der Mark! 
beginnt. In rasender Eile stürmen die Hand 
ler von einem Bauern zum andern; ein Blick 
genügt zur Prüfung der Qualität, der Markt- 
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preis ist festgesetzt, der Handel ist abge¬ 
schlossen, die Waare ist bezahlt und sofort 
werden, um überflüssiges Anfragen zu ver¬ 
meiden, alle verkauften Riesenbouquets, von 
denen mancher Bauer 10 -20 Stück auf den 
Markt bringt, als Zeichen des Verkaufs mit 
Zeitungspapier bedeckt. Nach 10 Minuten 
ist der Hauptmarkt beendet, aber noch darf 
nichts entfernt werden. Wehe dem armen 
Bäuerlein, welcher noch nicht verkauft hat. 
denn bald ist der Markt beendet, von Minute 
zu Minute sinken die Preise gewaltig und 
schließlich muß a tont prix verkauft werden. 
Die Blumen wieder mit nach Hause zu 
nehmen, ist unmöglich, denn schon nach 
24 Stunden sind alle Blumen, sei es was es 

wolle, so gut wie völlig wertlos. Unter ganz 
gewöhnlichen Verhältnissen beträgt der Preis 
für 100 Rosen wohl durchschnittlich 5—10 
bis 20 Fr. Vor Weihnachten und nach Neu¬ 
jahr sind die Preise niedriger, zur Zeit der 
Festtage aber, um Weihnachten und Neu¬ 
jahr. sind die Preise zuweilen doppelt so 
hoch. Im Uebrigen richtet sich der Preis 
nach Wind und Wetter. Bei trockenem 
warmem Wetter muß der Bauer verkaufen, 
die Rosen halten sich nicht, «las Angebot 
wird größer, die Preise sinken; hei starkem 
Wind, bei Nebel. Regengüssen, bei kühler 
Temperatur und sogar bei Schnee steigen 
die Preise rapide; das Angebot ist sofort 
viel geringer und genügt kaum den An¬ 
forderungen. auch ist der dumme Bauer 
nicht dumm genug, um nicht jede kleine 
< •hance für einen günstigeren Abschluß fiir 
sich auszubeuten; unter solchen Umstanden 
ist es schwer, von einem Durchschnittspreis 
zu sprechen, weil zu viele Momente dabei von 
Einfluß sind; im ganzen aber muß man 
offen und ehrlich bekennen, daß die Preise 
aus erster Hand recht niedrig sind; je mehr 
Zwischenhändler, um so höhere Preise. 

Wenn man bedenkt, daß die Rosenkultui' 
an der italienischen Riviera erst’seit etwa 
30 Jahren eingeführt ist und daß dieselbe 
erst seit circa 15 Jahren die ganz außer¬ 
gewöhnlichen Dimensionen eines nationalen 
Landbaus angenommen hat, so muß man 
doch über eine so schnelle Entwicklung 
solcher Kulturen staunen und sich sagen, 
daß diese Landesausnutzung doch sehr 
rentabel sein muß und der Olivenkultur, 
welche infolge starken Auftretens der Oel- 
baumfliege (Mosca oleara) in dortiger Gegend 
zurückging, bei weitem vorzuziehen sein 
dürfte. Vor 30 Jahren waren natürlich die 
Schwierigkeiten dieser Rosenkultur viel 
größer als gegenwärtig und es haben die 

Pioniere, welche damals das Land mit dieser 
Kultur beschenkten, wahrlich keinen leich¬ 
ten Stand gehabt. Jetzt ist alles anders 
geworden, denn die Zeit und die Erfahrung 
haben (lie dortigen Bewohner belehrt und 
ihnen die Wege gezeigt, welche sie ein- 
schlagen mußten, und so sieht man täglich 
neue Rosenfelder entstehen und überall auf 
dem Lande begegnet man den sogenannten 
Rosenbauern, von welchen nicht wenige oft 
5 10000 tragbare Pflanzen besitzen und 
ein glänzendes Geschäft machen, da sich der 
durchschnittliche Reinertrag einer guten 
Pflanze auf 0.75 Fr. bis 1 Fr. 50 Ots. zu 
stellen pflegt. 

Campagnen mit Rosen bepflanzt, geben die 
Besitzer ihren Töchtern als Mitgift und solche 
bringen oft mehr ein als ein gut gelegenes 
Zinshaus. -— Das gleiche läßt sich auch von 
den Ri v iera -1J emem taut i iel kenkul t uron sagen, 
doch will ich diese hier weniger erörtern, 
da doch fiir die Leser der deutschen Rosen- 
zeitung speziell die Rosen felder der Riviera 
in Betracht kommen. 

Die ersten Anregungen zu diesen Kulturen 
kamen wohl aus Frankreich und glaube ich 
irgendwo gelesen zu haben, daß cs kein 
Geringerer war alsAlphqnso Karr, welcher 
in Set, Raphael die ersten Rosen zur Ex- 
portation nach Paris bestimmt, anpHanzte 
und so di«* französische Riviera mit der Zeit 
um eine große Kultur bereicherte, während 
es auf der italienischen Seite circa 15 Jahre 
später der verdienstvolle Herr 1 uidwigWinter 
war, welcher die ersten Rosenanpflanzungen 
anlegtc und damit den italienischen Blumen¬ 
export begründete. 

In den ersten Jahren waren es meistens 
nur Safranorosen, die sich besonders für den 
Export bewährten. Später folgte dann die 
noch heute zu Hunderttausenden an der 
Riviera kultivierte Teerose Marie van Houtte. 
welcher sich in den achtziger Jahren einige 
verschiedene XabonnancLsclie Züchtungen an¬ 
schlossen und von welchen es ganz besonders 
die Sorte Paul Xabonnand zur größten Ver¬ 
breitung an beiden Rivieren gebracht hatte. 

Vor ca. 8—10 Jahren kam dann die bekannte 
Sorte Ulrich Brunner sehr in Aufnahme, 
und da sie eine bis dahin noch fühlbare Lücke, 
schöne rotblühende Rosen zu liefern, aus- 
fiillte, so pflanzten alle etwas spekulativ an¬ 
gelegten Rosenkultivateure Ulrich Brunner. 

Bald darauf kam der Triumphzug der Frau 
Garl Druscbki und in Kürze wurden auch 
dieser herrlichen Sorte große Flächen zum 
Anbau preisgegeben. Der Erfolg war sehr 
bedeutend, denn diese Lambertsche Züchtung 
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>chlug alle anderen weißen aus dem Felde und 
dürfte heute einen der besten Winterbliiher 
von allen Riviera rosen darstellen. Bereit« 
gibt es auch einige Nach kommen dieser Rose, 
rosaldühende Varietäten. Züchtungen des 
Herrn Brauer in San Kemo. von denen an¬ 
zunehmen ist, daß sie in Zukunft beim Ex 
port eine recht bedeutende 1 tolle spielen 
werden. 

Bezüglich der Kultur der Rosen an der 
Riviera möchte ich mir erlauben, auf einige 
besondere Punkte aufmerksam zu machen. 
Ganz gleich den Vermehrungsprinzipien im 
Deutschen Reich, geschieht dieselbe an der 
Riviera gewöhnlich aus Veredlungen und 
zwar benutzt man als Unterlage speziell die 
indische Wildrose. Rosa in di ca major. Letz¬ 
tere blüht bereits gefüllt: sie ist also nicht 
mehr botanisch rein,ähnlich der RosaBanksia. 
welche auch alle bis auf eine gelbe Art sämt¬ 
lich nur noch in gefüllten Sorten resp. Arten 
verbanden sind. 

Man schneidet im Juli und von dieser Zeit 
an bis Ende < Iktoher die Stecklinge von dieser 
Unterlage in primitiver Art und Weise mit 
der Rosenscheere und zwar in der Länge 
von 18—25Zentimetern und plianzt dieselben 
entweder gleich am Platz oder auf besondere 
Beete, wo*sie kultiviert werden sollen: im 
letzteren Falle natürlich ziemlich eng. und 
hält selbige etwas beschattet und feucht, so daß 
sie gleich Wurzel treiben und oft schon nach 
3 Monaten okuliert werden können. 

Die veredelten Pflanzen werden gewöhn¬ 
lich in Abständen von ISO—80 Zentimetern 
in den Reihen und die Reihen 1 Meter von 
einander gepflanzt. Ulrich Brunner pflanzt 
inan, da sie mehr schlank in die Höhe wach¬ 
sen. auch etwas enger als die sich mehr breit 
verzweigende Frau Carl Draschki oder Marie 
vanHoutte. Das Land wird vorher gut rigolt, 
gewöhnlich bis zur Tiefe von SO Zentimetern, 
in vielen Fällen aber auch bis zur Tiefe von 
einem ganzen Meter. — Im ersten Jahr läßt 
man die Pflanzen nach Belieben wachsen und 
schneidet dieseI ben erst im z weiten Jahr el ioiiso 
wie die übrigen schon tragbaren Pflanzen. 

Das Beschneiden beginnt an der Riviera 
Ende August und dauert je nach Lage und 
Witterung oft bis Anfang November; auf 
diese. Weise wird der Flor entsprechend ver¬ 
teilt, weil die zuerst beschnittenen Rosen 
gewöhnlich schon im Herbst blühen, während 
die im November beschnittenen Rosen erst 
nach Weihnachten oder um Neu jahr zur Blüte 
kommen. Dabei wird fleißig gedüngt, mit 
stickstoffhaltigen, sowie mit phosphorhal- 
t igon Stötten, besonders Faecalien, Blut, 

Hornmehl, Cooous (Coccctto), von welchen 
die Seide abgehaspelt ist, sowie mit künst¬ 
lichem Dünger wie Chilisalpeter, Phosphat, 
Thomasmehl und schwefelsau rem A mmonia k, 
ganz je nach den Analysen der verschiedenen 
Bodenarten in den verschiedenen Lagen. 
Leider bekümmert sich das Italienische 
Ackerhau-Ministeriuin wenig oder garnichi 
um diese neue Kultur, welche doch dem 
Lande circa 10—12 Millionen Lire pro Jahr 
inklusive der Nelkenzucht zufuhrt und den 
Wohlstand und die Steuerkraft der Land¬ 
bevölkerung an der Riviera sehr wesentlich 
gehoben hat. 

Die guten Rosenbauern sind allein auf sieb 
selbst angewiesen. Staatshülfe gibtsnun ein¬ 
mal nicht, ebenso wenig einen credito agraris 
wie z. B. in Frankreich oder Deutschland, 
aber Steuern muß man zahlen. So kommt 
es denn, daß die Anlagen und Aufwendungen 
für Rosen mit Anlagen auf der französischen 
Seite der Riviera nicht verglichen werden 
können. Allerdings ist das Klima auf der 
italienischen Seite der Riviera wesentlich 
wärmer als auf der französischen Seite, so 
daß die Kultur der Rosen in Italien sich 
auch ohne Glasbedeckung hinreichend ver¬ 
zinst; aber die Resultate, welche bei zweck¬ 
mäßigster Pflege und Anlage sowohl im 
Freien wie in den Treibhäusern erreicht 
werden, über treffen in Frankreich hei weitem 
die Resultate der italienischen Riviera. 

Auch dort werden die gleichen Rosen 
kultiviert, Ulrich Brunner, Frau Carl 
Druschki, Safrano. Marie van Houtte usw. 
Der erste Schnitt wird zeitig vorgenommen, 
so daß bis Neujahr der Freilandflor beendet 
ist: im Januar wird alles mit Glas gedeckt 
und so erreicht man dort, daß der zweite 
Flor 1 bis 2 Monate früher stattfindet. In 
Cannes. Nizza. Antibes ist das Ende der 
Rosensaison am Ende Februar und Anfang 
März erreicht, an der italienischen Riviera 
erst im April und im Mai. Leider haben um 
diese Zeit die meisten Win tergäste die Riviera 
bereits verlassen, so daß es ihnen nicht mehr 
möglich war, sich auch nur annähernd eine 
Vorstellung von der Pracht und Schönheit 
dieser immensen blühenden Rosenfelder zu 
machen. Da nur sehr wenige Sorten in 
Massen kultiviert werden höchstens sind 
es ihrer zehn — so findet man große Felder 
in rot, rosa, gelb oder weiß. Daneben prangen 
andere Felder mit. Veilchen, Levkoyen in 
allen möglichen Farben, unterbrochen von 
Palmen, Mimosen, tropischen und subtropi¬ 
schen Gewächsen aller Art. Auf der einen 
Seite das Meer, auf der anderen die schönen 
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Formationen der Berge und im Hintergrundes 
die Seealpen mit frischem Schnee bedeckt, 
das ist ein Gesamtbild, wie man es sieh ent¬ 
zückender wahrlich nicht vorstellen kann. 

Der Kosenncuzucht bringt man an der 
italienischen Riviera weniger Interesse ent¬ 
gegen, da die Bauern eine 
schüft igung vorziehen und 
verkaufen. 

Herr Winter in Bordighera, welcher ge¬ 
wöhnlich allen voran an der Spitze mar¬ 
schiert, beschäftigt sich in der letzteren Zeit 
wohl weniger mit Rosenueuzucht, dafür umso 
mehr mit der Anzucht und Kreuzung von 
Palmen; somit ist Herr Brauer in San Remo 
eigentlich der einzige, welcher der Neuzucht 
von Edelrosen seine ganze Aufmerksamkeit 
zuwendet . Seine Erfolge sind allerdings recht 
zufriedenstelle ml, besonders in Rivierarosen; 
man denke nur an seine Contessa Caeeilia 
Lurani, Fürstin Bülow, Wilhelm Hartmann, 
Prinzessin Victoria von Battenberg, Zariim 
Alexandra und vor allem an seine neueste 
Rose King ofSiam. Besonders getiel mir eine 
lief dunkle schwarzblaue Rose, ein Sämling 
von General Mae Arthur, welcher noch nicht 
benannt und nicht vermehrt war, mir aber 
den Eindruck machte, als könne er in der 
nächsten Saison auf den Pariser Boulevards 
eine große Rolle spielen. Die Villa des Herrn 
Brauer am Fuße des Monte Solare hei San 
Remo liegt so recht in der Mitte des Rosen- 
hauptuuartiers. Dieses erstreckt sich in der 
Talmulde von San Remo nach Coldirodi, 
einem Bergdöriehen, dessen ganze Bevöl¬ 
kerung aus Rosen bauern besteht. 

Uc-ber Ventimiglia habe ich bereits be¬ 
richtet. Der Blumenmarkt in Ospedalctti ist 
morgens tim 7 Uhr, d. tu im Winter noch 
bei Nacht und kommt deshalb eigentlich nur 
für Grossisten in Betracht. In Bordighera 
ist der Rosenmarkt ebenfalls so zeitig, oft 
noch früher und hat daher für Fremde kein 
Interesse. In Anna di Taglia werden haupt¬ 
sächlich Nelken und Veilchen gehandelt und 
von Rosen eigentlich nur Paul Nabonnaud, 
Doch alle diese kleineren Verkaufsstellen 
kommen Ventimiglia gegenüber gar nicht in 
Befracht. Ist dort der Markt beendet, so 
muß man sich beeilen, die elektrische Bahn 
zu erreichen, da man auf der Landstraße 
seines Lebens kaum sicher ist.. Hunderte von 
kleinen Karren, alle möglichen und unmög¬ 
lichen Vehikel mit Esel. Maultieren. Hunden, 
Ponis, halb verhungerten Pferden bespannt, 
eilen mit. unglaublicher Geschwindigkeit und 
unter einem kaum zu beschreibenden Lärm 
nach Hause. Dazwischen jagen die beladenen 

Fuhrwerke der Grossisten, die mit ihren 
ßlumenlasten für schleunige Spedition der 
Blumen sorgen müssen. Aber zuerst kommt 
noch das Sortieren! Die Bäuerlein pflegen 
nämlich die kurzstieligen Rosen stets in der 
Mitte ihrer Bouquets, von denen jedes 100 
Stück zählen soll, zu verstecken. Oftmals 
vermögen diese Lieferanten auch nicht bis 
100 richtig zu zählen, kurz und gut. das 
Sortieren ist absolut notwendig. Ebenso 
stelits mit den Nelken. Muß Jemand seine 
unverkaufte Ware mit nach Hause nehmen, 
so wird sie für den kommenden Tag mit 
frischgeschnittenen Nelken gemischt, oder an 
einem anderen Ort feilgeboten, wo Halb¬ 
dunkel die Güte der Ware verschleiert, kurz 
und gut, der Käufer muß vor dem Kaufe 
genau prüfen, wenn er nicht später arge 
Enttäuschungen erleben will. Nach dem 
Sortieren kommt die Verpackung in Körben 
von 100, 200—500 je nach Wunsch. Alle 
Blumen müssen fest gepackt sein und müssen 
schichtweise zwischen feinem Papier liegen, 
um jegliches Schütteln und überflüssigen 
Luftzutritt zu verhindern. Dann gehts zürn 
Spediteur wieder eine neue und not¬ 
wendige Zwischenhand, ohne welche man 
nicht auskommen kann, denn die Postbeför- 
derung läßt nach deutschen oder schweizeri¬ 
schen Begriffen noch sehr viel zu wünschen 
übrig. In der Zeit vom November bis April 
verkehrt mittags ab Ventimiglia bis Mailand 
ein sogenannter Blumenzug, der alle Sen¬ 
dungen längs der Riviera di ponente bis 
Genua aufnimiut und von Genua bis Mailand 
ohne Unterbrechung durchfährt, um dort die 
für die einzelnen Linien bestimmten Waggons 
den dort fahrplanmäßig ahgehenden Schnell¬ 
zügen abzutreten. I )iese Einrichtung hat sieh 
als sehr praktisch bewährt, da auf diese 
Weise die Blumen 1 2 Tage schneller ans 
Ziel kommen: iiberdieß ist das Risiko be¬ 
deutend geringer, da dieser sogenannte 
Blumenzug stets richtigen Anschluß in Mai¬ 
land findet, weil jegl iclie Personenbeförderung 
ausgeschlossen ist. 

Und doch sind die Grossisten. Unterhändler 
und Spediteure nicht immer auf Rosen ge¬ 
bettet. Im Oktober und November 1910 war 
es kalt und unfreundlich. Schlagregen und 
Sturm verwetterteil die Rosen, so daß die¬ 
selben nicht mehr marktfähig waren. Allein 
für das Rosenzentrum Goldirodi berechnete 
man als Folge der mißlungenen ersten Ernte 
einen Verlust von 10- 12000 Fr. Diesen 
Verlust hatte natürlich die Bauernsame zu 
tragen. Bald darauf gab es wolkenbruch- 
nrtige tagelange Regenschauer, dazu kamen 
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Sturmfluten und Hochwasser, .so daß der 
Balinverkehr «1er Uferbalm an der Riviera 
circa 8 Tage völlig unterbrochen wurde. 
Nicht haufenweise, sondern haushohe Berge 
von Körben mit Kosen und Nelken lagerten 
auf allen Bahnhöfen und harrten der Spe¬ 
dition. Erst nach zweimal 24 Stunden war 
es möglich, den Bahnverkehr aufs notdürf¬ 
tigste durch Schiffe zu ersetzen. Diesmal 
hatten die Bauern ihr Geld in der Tasche; 
der Verlust traf die Grossisten und Spedi¬ 
teure, denn die Empfänger verweigerten 
natürlich die Annahme völlig vertrockneter 
Blumen. Das war ein Verlust von vielen 
Tausenden von Franken und dieser traf die 
Grossisten, Unterhändler und Spediteure. 
Daß unter solchen Umständen die Konsu- 

7 

menten schließlich einen weit höheren Preis 
zahlen müssen, liegt auf der Hand und das 
ist auch durch die Verhältnisse durchaus 
begründet und gerechtfertigt. 

Doch frischen Mut! Von langer Dauer 
sind solch«1 Schlechtwetterperioden noch nie 
gewesen. Aut Kegen folgt Sonnenschein! 

Möge es mir gelungen sein, dem lieben 
Leser eine Vorstellung zu geben von der 
Kosenkultur und vom Rosenexport der 
italienischen Kiviera! Möge nun jeder seine 
Erfahrungen in dieser Beziehung sammeln! 
Das ist aber am sichersten durch einen persön¬ 
lichen Besuch dieser Gegend zu erreichen, die 
in Bezug auf Schönheit und Anmut einen 
Vergleich mit einem anderen Lande wahrlich 
nicht zu scheuen nötig hat. P, 

|M mJ O iu >J v> .• 

Teilan sicht. a<‘s liosars der Baronin van Ittersum. 

Ein holländisches Rosar. Gräfin Chotek, Schloß Ivorompa Ungarn, 
Obenstehend bringen wir eine Abbildung eine der besten Stützen unserer Rosenzucht 

mnes Teile* dos Rosars der Baronin van ist. Das Rosar wurde im Dezember 1910 
Ittersurn in Bennebrock, Huize „Bijweg*. angelegt und in diesem Jahre im Juli photo- 
Einc der bedeutendsten Rosenliebhaberinnen graphisch aufgenommen. Möchten doch 
Hollands, die neben unserer bekannten noch viele dergleichen Rosarc zur Freude 
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aller, welclic sich diesen Spurt leisten können, 
entstehen. Wie viele Menselieuherzen sieh 
an einem Rosar erfreuen können, sehen wir 
am Ilosur in Saiigerluiusen das von tausen¬ 
den jährlich besucht wird. Die Abbildung 
verdanken wir Werren Leenders & Co. Sieil- 
Tegclen. welche das Rosar angelegt haben. 

Kiese. 

Rosenkunde II. 

Mad. Caroline Testout. 

Als im Jahre 1S()2 diese 1Jose allgemein 
verbreitet wurde, sagte ein sehr guter 
Rosenkenner und großer Rosensrhulen- 
besitaser Hessens: r I he Testout wird nun 
und nimmer eine beliebte Handel »pflanze 
werden, sie ist zu sbtchlieh. Die Bindenden 
wollen sich nicht mit dem Abdomen be¬ 
fassen, wir haben schon mit den Rotschild- 
Arten unsere Not, aueli beschädigen solche 
staehlichen Triebe heim Transport die 
Blumen und Blätter zu sehr“ usw. Nun, 
der Herr hatte in seiner Arf liecht, es 
wäre ja besser, wenn Testout, Ellrich 
Brunner Holz hätte, aber was nicht ist # 
kann ja noch werden. Unter den vielen 
Sämlingen* welche jetzt von Testen! ge¬ 
zogen werden, wird schon einmal ein Ideal- 
säniling dabei sein Testen! ist rin« klas¬ 
sisch«: Hose! Sie dient überall als Vorbild, 
Testout Blut. Testout Charakter. Testout 
Farbe usf. Von ihr stammen zur Zeit 
etwa HO Kami, ab, welche im Handel sind. 
Einige nach meiner Ansicht gute Sä ml. 
will ich nennen, viele sind bereits schon 
wieder verschwunden. Mad. Edmee Metz, 
Mad. Gustav«* Metz. Oberhofg. A. Singer, 
Königin Carola, Lohengrin, Frau Lilla 
Hautenstrauch. Hofg.-Dir. üraebener, L. 
Detroit, Otto von Bismarck, Frau Ernst 
Borsig und viele andere noch. Das sind 
hier alles Kami., welche von Testout direkt 
abstanunen, aber auch als Vaterlose, als 
Pollen liefernde Pflanze ist sie sehr viel 
benutzt worden. ln neuester Zeit sind 
wieder viel Kami, von ihr zu bemerken 
als: Bürgermeister Christen, Helvetia. Bar 
sifal, Verbesserte Testout, Frau Karl 
Schund. Veluwezmn (letztere schon etwas 
älter, aber nicht sehr verbreitet.). Merk¬ 
würdiger Weise verleugnen die Sänil. nie¬ 
mals ihre Abstammung. Befruchtet man 
Testout mit Teerosen, so ergibt dies«* Ver¬ 
bindung Charaktere, welche an Kaiserin 
Aug. Viktoria erinnern, doch hat man immer 
Testont-Siaeheln, wenn auch nicht so giftig. 

Vor vielen Jahren sah ich in Coswig 
einen Kami., der von Testout und Fisher \ 
Holmes abstammte. Die Farbe war sehr 
schön rot- bis dunkelrot, die Blume etwas 
breiter als die Testoutblmne, der Wuchs 
etwas sparrig. Wenn die Rose damals in 
d<*n Handel kam, wäre die Farbe bis heute 
noch nicht übertroffen, es war doch eine 
interessante Rose. Von den vielen anderen 
Sorten, welch«» der Testout Konkurrenz 
machen sollen, hat es bis jetzt noch keine 
gewagt, ihr das Feld streitig zu machen. 
Wohl gibt es Rosen, die in der Form der 
Knospe und im Charakter vornehmer sind, 
aber wenn es auf den Handelswert an¬ 
kommt, versagen sic alle, so ergiebig, so 
hart, so unermüdlich blühend, selbst bei 
schlechtester Kultur ergibt eine kümmer¬ 
liche TestoutpHanze immer mich eine gute 
Blume, das alles sind Eigenschaften, die 
nicht so leicht iibertrotlen werden können. 
Wenn ich sagte. Testout ist klassisch, so 
ist das wohl voll berechtigt. Vor allen 
Dingern fällt der sehr gute Augenan&atz 
sehr ins Gewicht. Bei ihr können die 
Reiser bis weit nach unten geschnitten 
werden, immer hat mau noch gute Augen, 
was hei vielen anderen Sorten unmöglich 
ist, deshalb ist Testout so leicht zu vrr- 
mehren und die Augen treiben ebenso leicht 
aus hartem Holz aus, wie es bei wenigem 
der Fall ist. Wenn bei einer Hose die 
Augen am unteren Ende des Triebes sehr 
weit zurückstehen. wenn sie zu tief im 
Blattwinkel sitzen, so ist diese Rose auch 
ein schwacher Bliiher. Die Periode Kt 
zu groß, ehe die Augen wieder soweit an¬ 
getrieben sind, um einen Mähbaren Trieb 
zu erzeugen. Darum müssen die Züchter 
immer wieder di«» Testout als eine Ideal¬ 
rose betrachten und ihre gut«»n Eigen¬ 
schaften zu verwerten suchen; wieviel Geld 
ist schon mit ihr verdient worden, heut«4 
noch ist si«‘ diejenige, welche am meisten 
veredelt wird. Als Samenträgerin ist sie 
nicht gerade ganz sicher, ihre eigenen 
Früchte, also nicht künstlich befruchtete, 
bildet sit» besser aus. als solche, wo eine 
Verbindung mit einer anderen Sorte an* 
gestrebt wurde. Kehr oft fallen die Samen¬ 
kapseln kurz vor der Reife ab. Dieser 
Vorgang ist auf rin krankes Kerngehäuse 
zur ückzufiihren. Die Rosenwelt möchte 
eine dunkelrote, eine weihe, eine gelbe 
Testend haben! Itob. Türke. 
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verführen j, dir beiden Tee-Hvbridrusen: 
General Superior Arnold Janssim und Garten- 
direkten* Hartrath. 

Allen Hosen freunden, welche die Herbst- 
rusenschau in Hamburg besuch! luibon. wird 
wohl die kleine<l nippeal»ge«clniil teuer Hosen 
einer neuen Sorte aufgefalleu sein, welche 
mit 90 SO Zentimeter langen Stielen eine 
größere Anzahl Vasen zierten. General 
Superior Arnold Janssen, so lautet die l>< 
nennung dieser neuen Hose, die hoffentlich 
recht bald in General J aussen umgetauft wird. 
Diese hervorragende Neuheit entstammt, 
einer Kreuzung von Farbenkönigin und 
General Mac Arthur und scheint auch von 

beiden sehr viel Gutes 
übernommen zu haben. 
Die Illumen sind groß, 

von sehr aparter, in¬ 

tensiv ka rminrof er 

Fa rln* und za rt duft end. 

Die Kiillmig ist gut, 

nicht zu stark. 

Die Ultimen stellen 

uiei>I ein/.eliiaiil’fangen. 

k rätt igen Stielen. A mdi 

y remontiert diese 

Sorte gut. Die IVlau- 
VL bung ist kräftig und 

Y m. schön; der Wuchs ist 

stark und gedrungen. 
AlsTreib-, Schnitt- und 

<i nippeurose wird < ie- 

ncral .1 aussen bald all 

gemein geschützt sein. 

beachtenswert e Tee 

li vhridrose Ll J iart hi 

direkter 1 Iart rat li\ 

I )iese Neuheil wächst 

■ sehr kräftig und ge- 

genehm wirkt die 

dunkle Helauhung. I de 

Hin me ist grüß und 

m gefüllt, seidenartig, 

von matter Uosafarbe. 

AuItalien«I ist die Aehn 

lieh keil dieser Sort 

’aroline Testoiii vor 

ul lern in der eleganten 

Form mul Länge der 

Knospen, die einzeln ii. 

mit dreien auf starkem 

älj Sl i i • I e n t e 11 e | 'i. .1 edi*ll tal 1s 

kann man die Indian 

II Lehe Hosen ZU eilt' IHN 

diese zwei schönen Neu¬ 
heiten nur beneiden. 

Zwei Holländische Rosenneuheiten. 

In dem Heft Nr. (i der Rosenzeitung 1911 
haben wir unseren Lesern 3 dänische Neu¬ 
heiten gezeigt, die besonderes Aufsehen er¬ 
regt lialien. Auch die holländische Hoh ii- 
züchterei hat inden letzten Jahren besondere 
Erfolge zu verzeichnen. Heute können wir 
2 holländische Ncuzüehtungen der Firma 
M. Leenders A Go.. StciDTegelen im Hilde 

Teehybrulrosc „(.vener&l Superior Aniubl I wissen 
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liartendirektor Hartrath 

Zwei Ravary-Sporte. 

Zuweilen, wenn auch selten, erscheinen 
an einer Rosenpfhtnze gewisse Abweichungen* 
Kine PHanze von mäßigem Wuchs bringt 
plötzlich einen Trieb, der weit über einen 
Meter hervorwächst. Veredelt man diese 
Augen, so bringen sie in den meisten Fällen 
wieder lange Triebe. Die Blumen gleich.eu 
dabei ganz der Stammsorte. * So entstanden 

Belle Siebrecht und Climbing 
Kaiserin Augnsta Viktoria. In anderen 
Fällen treten an einem Zweige Abweichungen 

der Blütcniärbe, zuweilen auch in der 
Form auf, während der Wuchs sich weniger 
verändert. So entstand die schöne The Queen 
ausSouvcninVunimii,Tlie Bride aus Catharine 

M er m et, W h i te M a man C o - 
chet ans Mainau Cochet 
und ErnaTeschend«>rtf aus 
Mm. N orbe rt Le va v asseu r. 

Schon seit längeren 
Jahren wird die schöne 
goldgelbe Teehybride 
Mine. Ravary allgemein 
als Schnitt- und Gruppen- 
rose wertgeschätzt. Sic 
war bisher in dieser Farbe 
eine der besten und hatte 
v or äh n l ich en ge I be n 
Rosen den großen Vorzug, 
daß ihr Holz nicht 
empfindlich war und im 
Freien recht gut. über¬ 
winterte. Diese gut be¬ 
währte Rose hat sich nun 
ungeschickt, an verschie¬ 
denen Orten zwei Sporte 
zu bilden, die beide wieder 
völlig verschieden sind. 

E1 i s e T e s c h entstand 
vor einigen Jahren in den 
Kulturen des Herrn 
J. Altmüller zu Schwerin. 
Der Strauch erinnert in 
der Belaubung ganz an 
Mme, Ra vary, die Triebe 
wachsen aber mehr auf¬ 
recht. 60Zentimeter hoch. 
Die Blume ist stark ge¬ 
füllt, groß, abgerundet, 
indisch -gelb bis tief 
orange. Der Strauch 
remontiert sehr dankbar 
und ist ein ganz vorzüg¬ 
licher Herbstblüher, der 

letzten gelinden No¬ 
vember noch eine Fülle 
guter Schnittblmneu lie¬ 

ferte. In dem Blumenladen, den Herr Alt - 
miiIler in der Stadt besitzt , war Elise Tusch 
sehr geschätzt und wurde immer leicht ver¬ 
kauft. Ich sali den Sport in Schwerin 
wiederholt in Blüte, auch in meinem Garten 
zeigte er nur gute Eigenschaften. 

Kä te Hetschold, der zweite Ravaiy- 
Sport entstand vor einigen Jahren in den 
Rosenschnleii von E. Hetscbohl, Radeberg- 
Dresden Dieser Sport zeigt nur eine Ab¬ 
weichung von Ravary, und das ist die 
Blüteniarbe, die bei hüte Hetaehold ein 
reines eh vom gelb ist. Die Blumen sind 
durch diese reine, schöne Färbung ein 
feines Gegenstück zu der Stammisorte* Da 
die Farbe seit .Jahren durchaus konstant 
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bliulj, wurde der Sport nach der Tochter 
des Züchters benannt* I de Neuheit gin^; 
•u meinen Besitz über und wird, wenn sie 
sich auf den Versuchsfeldern des Vereins 
deutscher Rübenzüchter bewährt und ge¬ 
nügend vermehrt ist, in den Handel kommen. 

< >. Jacobs. 

Lieutenant Chaure, Teehybride. 
(Pernet Dächer 11)10.) 

Eine im Wuchs den Remontantrosen 
ähnliche Sorte. Die Belaubung ist sehr 
groß, üppig und dunkelgrün. Die Blume 
•st groß, kräftig, dunkelsamtig karminrot, 
gut gefüllt, kelchförmig. Die Petalon sind 
fest, was diese Sorte besonders wertvoll 
macht. Die Blumen werden auf HO—80 cm 
langen Stielen getragen und sind für 
Sträuße besonders gut geeignet. Wenn 
«ich die Sorte gut treiben läßt, so haben 
wir es mit einer guten, dunklen Sorte für 
Massenanbau zu tun, welche unsere Blumen¬ 
läden zieren wird. Auch als (xrnppenro.se 
ist sie sicher wertvoll. Eine lio.se, welche 
schone, gesunde Belaubung hat, wie Limite 
•mul Chaure, ist auch dann wertvoll, wenn 
die Blume etwas zu wünschen übrig ließe, 

was bei dieser Sorte doch wohl nicht der 
Fall ist. Jedenfalls haben wir es hier mit 
einer vorzüglichen llose zu tun. 

K iese. 

Teehybride „Frau Ferd. Paaskk. 

Auf der Rosenausstcllnng zu 31. Gladbach 
•in letzten Sommer sahen wir eine Neu- 
Züchtung des Herrn Nicola Weiter in Trier, 
Pallien, die uns allen sehr gut geliel. Sie 
lst nach der Gattin des verdienstvollen 
Begründers des 3L-Gladba< her liosenlieh- 
habervereins benannt, und heißt Frau Ferd. 
Paas, Das Auge des Kenners sieht auf 
den ersten Blick eine große Verwandtschaft 
•••it Mud. Abel Chatenay. Eigentlich ist 
nur die Färbung abweichend. Diese ist 
einzigartig und geradezu bestechend schön. 
Man denke sich über Mad. Abel Chatenay 

* inen auffallend glänzenden, kupferroten 
Scdiimnieraufdemgelblichen bis lachsfarbigen 
Grunde ausgebreitet. Die Rose blüht reich. 
sHi stellt auf kräftigem, langem Stengel 
schön aufrecht und hat eine reizende lange 
Knospe, die sieh leicht zu einer herrlichen, 
HÜiim gebauten Blume entfaltet. Sit ist 

•eichlieh gefüllt, hat guten Teeduft und 
* '•‘«üt, blättrige. du nkle, ledera rtige Belaubung, 
^ ir zeichneten sie damals, als wir sie zum 

erstenmal sahen und sie getauft wurde, mit 
der silbernen Medaille, aus, und in diesem 
Jahre, als Herr Weiter etwa HO Rosen 
ausstellte, erhielt sie als beste noch nicht 
im Handel befindliche Neuheit die goldene 
Medaille. Wie wir hörten, wird sic im 
lb rb>t 1912 in den Handel kommen. Wir 
bezeichnen sic als eine der bugten Tee- 
hybriden, die in den letzten 10 .fahren 
gezüchtet wurden. Ln dem neu angelegten 
Rosengarten in 31.-Gladbach soll sic bereits 
in größerer Zahl angepflanzt werden, so 
daß die Besucher des nächsten Kongresses 
des Vereins deutscher Rosenfreunde Ge¬ 
legenheit haben werden, diese hervorragende 
Neuheit zu sehen. 

Grevenbroich. Willi. Hartmann. 

Kosen Wissenschaft. 
■ ■ 

Erwiderung 
auf den Artikel in Nr. ß vorigen Jahrganges, Seite M i. 

vou Herrn l>r. Krüger, Freiburg: 

I. Von .Inliet ist meinerseits nicht die Rede ge¬ 
wesen. 

1. Dasselbe habe ich in meinem Artikel auch 
gesagt, 

:» Wenn ich eine Rose vom Anfang ihres Er¬ 
scheinens an, zur Zucht heranziehe, mit ihr 
kein Mittel unversucht lasse und sie setzt trotz 
alledem keine Samenkapsel an. auch andere 
Züchter berichten mir dasselbe Resultat, so gilt 
sie für mich als steril, trotz des regelrechten 
Befundes der Samenanlagen, welche eine Be¬ 
frachtung vermuten ließen. Auch andere Rosen 
haben zuweilen scheinbar gesunde und regel¬ 
rechte Samenanlagen, haben aber bis heute noch 
keine einzige Frucht angesetzt. 

4. Pas Vorhergesagte gilt auch für Cornelia Cook 
Oft setzen Rosen Früchte an Scheinfrüchte , 
aber sie enthalten keine Keimkerne. Viele 
.fahre habe ich auch diese Rose als ZuchtpHanzc 
benützt, aber niemals eine Fracht gesehen. 
Wenn ich mich nun über einen SämL welcher 
von gen. Rose ubstaminen soll, wundere, so ist 
das wohl liegreiflich, 

r>. Hier bin ich falsch verstanden worden. Herr 
Luganus schrieb: Wollte man eine rote Druschki 
haben, so müsse man erst eine rote Meiveillc 
de Lyon und eine rote Testout besitzen. Dann 
erst könnte man auf eine rote Druschki hoffen, 
Nun wollte ich beweisen, daß ich rote Sämlinge 
von Druschki gesehen habe, Drnschki war mit 
IV de Bcarn, Van IfoiiUe und Duc de Wellington 
befruchtet worden id. h. jede Blume für sich 
allein mit je einer Vaterrose). Also es wurden 
in erster Folge schön rote Sämlinge ohne rote 
Zwischenformen. Ich kannte die Vaterlosen 
wohl, welche benützt worden waren; deshalb 
konnte ich also Selbstbefruchtung nicht, au- 
nelnncn, was ich auch gar nicht gesagt habe. 

7. Verehrtester Herr Doktor! Sie sprechen meist 
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. trotz 
Ihrer langjährigen Praxis. Aber auch ich kann 
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auf lauge IVaxis ziirüdcWioken und muß noch¬ 
mals betonen, mir gelingen Bestaubungen mit 
den 1'ollen der Solei! ifot* nicht so leicht, auch 
anderen Züchtern nicht. Sie wollten meinen 
Artikel rcktiiiziere» und doch sind sii li unsere 
Ansichten und Ihnhaelitungeu so nahe. Sehr 
oft studiere ich Ihr schönes Werk, welches 
Jeden mit Bewunderung erfüllt. der sieh darin 
vertieft. Hob. Türke. 

■ ■ 

Kosenziiciil und -l’llegc. 
■ ■ 

Kreuzungsergebnisse. 

Der Züchter findet fast immer unter 
seinen Sämlingen die gewünschte neue 
Sorte, und solche, welche die Farbe der 
einen Eltemsorte, der Mutter- oder Vater¬ 
rose zeigen, bi. manchmal geht es noch 
weiter zurück. Testout -f- Sebus ergab neben 
rosa Sämlingen von IVstout Charakter und 
schönem Duft, einen Sämling mit tiefgelben 
Blumen, Also ein Rückschlag auf eine 
Elternsorte, von Dijon oder Safrano. Ebenso 
fand ich zwischen den Sämlingen von 
Test out -J- Riclunond neben karinin roten 
Sämlingen einen sulchen mit rein kreme 
farbenen Blumen. Bei Franz Pohls-j-R ich- 
motid neben prachtvoll gefüllten scharlach¬ 
roten Sämlingen einen solchen mit samt¬ 
artig schwarzroten Blumen, noch dunkler 
als Friedrichsruh. Drnschki -j-Altmärker er¬ 
gab sehr verschiedene Sämlinge. Einer zeigt 
die tadellose Form der Kaiserin Auguste 
Victoria. Vielleicht noch spitzer und die 
Farbe noch gelber, in Form die Natalie 
Böttnur iibertreifend. 

Bei einer Kreuzung mit White Main an 
(•ochet erhielt ich auch rosafarbige Säm¬ 
linge, ähnlich Mamau (’oehet, Trier-f-Mme. 
A n toincMuri ergab neben Foliant ha in kreme-, 
auch rosafarbige mit vorzüglicher Form, 
ebenfalls reine Rankrusen, ohne den Trier- 
Charakter. Annemarie Jacobs stammt von 
Kaiserin -f- I inline. Druschki-f- A nnemarie 
Jacobs ergab Sämlinge in Wuchs, Form und 
Farbe wie Undine. Nur ein Sämling zeigt 
die gewünschte neue Farbe, Drusehki-Wuchs 
mit tiefgelber Farbe. Bemerkenswert ist 
auch eine Chatfcnay-Ivrenzung; diese zeigt 
die Farben der Farbenkönigin. Die Rück¬ 
seite der Blumenblätter ist noch intensiver 
rot, die Knospe sehr lang. Und doch hat 
Farbenkönigin nicht bei der Entstehung 
der neuen Sorte mitgewirkt. Ulrich 
Brunner und Mrs. .John Laing als Vater- 
rose benutzt, ergaben Sämlinge, welche in 
zwei Jahren trotz riesigen Wuchses noch 
nicht geblüht haben. Im Blatt ist jedoch 

die Abstammung sofort erkennbar, IHe 
Züchter sollten auf allen Ausstellungen 
eine besondere Tafel mit Neuheiten zur 
Belehrung aufstellen. Diese müßte die 
beiden Eltemsorten und sämtliche brauch¬ 
bare und unbrauchbare Nachkömmlinge 
zeigen, um zu beweisen, wie mühevoll 
die Neuheitenziichtung ist. Es hat noch 
mancher Handelsgärtner sonderbare An¬ 
sichten über unsere Arbeiten. 

F. Altmiilier. 

Noch sind die Tage der Rosen. 
Daß wir im Freien zu Weihnachten noch 

schöne Rosen haben schneiden können, ist 
wohl auch selten dagewesen. Besonders 
schön blühte noch Farhenkönigin. Duis¬ 
burg . Blumenschmidt, iIberliofgärtner 
Singer, Arthur It. Goodwin« Natalie Büttner; 
überhaupt waren es unsere Teehybriden, 
welche durch die Trockenheit mit dem 
Wachsen im Juli August aufhörten und 
nun bei dem geringsten Sprühregen zu 
treiben anHngen. so daß wir nun das schöne 
Schauspiel blühende Rosen im Freien zu 
Weihnachten hatten, Kastanien, Birnen, 
Kirschen blühten teilweise im August 
September zum 2. Male. Doch so schön 
es auch ist zum Weil inachtsfest ein Sträuß¬ 
chen Rosen zu schneiden, so wünschen wir 
Rosen freunde doch lieber ein normales Jahr 
mit regelmäßigerem Flor und nicht solch 
furchtbarer Trockenheit. Trotz des ab¬ 
normen Wetters haben wir gutes ausge¬ 
reiftes Holz bekommen, sodaß wir ein gutes 
Durchwintern der Rosen erhoffen dürfen. 

K ie.se. 

Nie, seitdem ich die Königin der Blumen 
liege und pflege, hatte ich solange weit in 
den Spätherbst hinein Rosen gehabt, wie 
in diesem Jahre. Es war. als sollte man 
für den starken Ausfall während der Hitze¬ 
periode nachträglich reichlich entschädigt 
werden. Für einen Geburtstag am 2N, No¬ 
vember stellte ich noch einen großen Rosen¬ 
strauß zusammen* der wahre Prachtblumen 
aufwies und allgemeine Bewunderung her¬ 
vorrief. Selbst heute, am 17. Dezember 
blühen noch herrliche Rusen im Garten. 
Ein besonders dankbarer Spätblülier ist 
General Mac Arthur. Audi wegen ihres 
Blüten reicht ums schätze ich diese Rose sehr. 

Grevenbroich. Hartmann. 

OG QM 
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Blühende Rosen im Nov.-Dezember 1911. 

Nach der großen Hitze und Trockenheil 
des vergangenen Sommers brachte der Späi- 
herb.st etwas liegen» Die Folge davon war. 
daß die Rosen neue Triebe und neue 151 u- 
nien brachten. Einen so langen Rosentloi' 
bis in den Dezember hinein hat man hier 
Kelten gehabt. Die Blumen einzelner Socken 
waren so wunderschön und herrlich duf¬ 
tend, wie dieselben während des ganzen 
Sommers nicht waren. 

Am 20, November schnitt ich tunen pracht¬ 
vollen Strauß duftender Rosenblumen und 
waren davon am schönsten die Sorten: 
Dsltar t-ordel, Horacc Vernet, Etoile de 
France, Kaiserin Aug, Viktoria. Van Houtte, 
Marie Baumann. Franziska lvrüger. Auch 
Lyon Rose. Mrs. John Laing, Friedrich 
Harms, Mine, dules Grolez, Mme. Ravary. 
Mine. Caroline Testout und Edu Meyer 
haben hier mit am längsten geblüht. 

Von den Polyantbarosen blühte Aeun- 
elien Müller und Ataman Levavasseur bis 
zu allerletzt und. wenn die Pflanzen nicht 
herausgenommen werden mußten, blühten 
sie heute noch. Mainau Levavasseur mit 
ihren frisch rosa Blumen zur Tafeldekora¬ 
tion verwendet, gewährt einen entzückenden 
Anblick. 

Von den Schlingrosen stand Lady Lay 
am längsten in der Blüte: es sind jetzt 
noch gute Blumen vorhanden. 

Lady Cray und Perkins sollten vielmehr 
in den Gärten angepflanzt und auch von 
den Landschaftsgärtnern mehr verwendet 
werden, zumal der Haupt Hör ziemlich lange 
anhält. 

Sogar in diesem trockenen Sommer bei 
der großen Hitze haben die genannten 
Sorten in dem hiesigen trockenen Sand¬ 
boden sehr lange und prachtvoll geblüht. 

Am (i. Dezember blühten auch einige 
Blumen der alten, bekannten Sorte Louise 
(klier mit sehr stark hervortretendem Genti- 
folienduft; auch Kaiserin und Grolez waren 
noch schön. 

Es sind überall an den Standrosen noch 
Blumen und Knospen vorhanden; auch 
„Gruß an Teplitz“ lieferte noch herrliche 
Blumen, welche sich im Zimmer, in Wasser 
gestellt, noch lange hielten. 

Die Freude scheint aber nun doch ein 
Ende nehmen zu wollen, denn die Luft ist 
scharf und die Schneeflocken fangen soeben 
au zu wirbeln, da heißt es mm unsere 
Lieblinge vor strenget* Kälte zu schützen. 
Eine vorzügliche Deckung ist Nadelstreu. 
Die Pdanzen werden damit zugeschüttet 

und um die Deckung zu verschönen, legt 
man obenauf grüne Tannenzweige Diese 
Deckung bewährt sich sehr und halten 
sich selbst die feinsten Sorten darunter 
tadellos. 

Carl Stellmacher, 
i. F. Klein-Machnower Baumschulen 

b. Berlin. 

Welche Vorsichtsmaßregeln haben wir bei 
dem milden Winter an unseren Rosen zu 

beachten? 

Es können doch wohl nur die feineren 
empfind! ieberen Sorten und Hochstamm- 
rosen in Betracht kommen. Hochstamm¬ 
rosen, welche mit Erde bedeckt werden, 
soll man unbedingt entblättern vor dem 
Einlegen. Haben wir einen recht regneri¬ 
schen Winter und die Hochstämme sind 
mit dem vollen Laub eingelegt worden, so 
kann man sicher sein, daß die Blätter 
faulen und daß an den Trieben schwarze 
Stellen entstehen, welche oft einer guten 
Sorte den Tod bringen. Ein immer wieder¬ 
hol» ronder Fehler ist auch noch der, für 
die RosenkronenGruben zu machen und die 
Rosen hineiiizulegeo. Dergleichen Löcher 
sind doch der Ruin für unsere Hochstamm¬ 
rosen. Man kann sicher sein, daß von den 
Teerosen fast alles kaput geht, härtere 
Remontant rosen lassen sich das ja teilweise 
gefallen. Auch «lie Laubdecke bringe man 
erst, dann darauf, wenn die Temperatur 
über 5° R. gefallen ist, sonst kann man 
auch da mehr Schaden als Nutzen anrichten. 
Hat man eine oder mehrere niedrige Rosen, 
welche mit Erde an gehäufelt sind, so kann 
man bei diesem milden Winter die Erde noch¬ 
mals entfernen, das vertrocknete Laub be¬ 
seitigen und die Rosen wieder frisch an- 
hüufeln. Im Erdboden geht keine Rose zu 
Grunde, nur die faulen Blätter vernichten 
diese. K 

Das Deeken der Rosen. 

Verschiedenes ist schon über das Ein¬ 
wintern der Rosen geschrieben worden. 
Ich fühle mich deshalb veranlaßt, auch 
meine Erfahrungen zu veröffentlichen. Vor 
allem ist meine erste Arbeit das Entblättern 
der Rosen schon Anfang Oktober: es hört 
dadurch die Vegetation auf und die Zweige 
können durch den entlaubten Zustand gut 
ausreifen. Im Jahre 1908 hatte ich ca. 60 
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hochstämmige und über 100 niedrige Hosen, 
von den Hochstämmen hatte ich damals 
42 Stück Anfang Oktober schon entlaubt, 
die übrigen habe Icli mit Rücksicht auf den 
schonen Flor noch weiter wachsen lassen. 
Als aber nach Mitte Oktober plötzlich 18 
Grad Kalte eint.raten, wahrend wir vorher 
ebensoviel Wärme hatten, sind die übrigen 
unentlanhten Hochstämme total erfroren, 
wogegen von den entlaubten nur eine etwas 
zui iickgefroren war. mul das war . William 
Allen Richardson“. Bei den Niedrigen war 
es auch nicht besser, diese sind auch über die 
Hälfte, teilweise auch ganz erfroren. Es 
war das der richtige Beweis dafür, daß 
die Rosen in vollem Safte viel leichter er¬ 
frieren; ich schneide deshalb jetzt immer 
so frühzeitig die Blätter ah und verzichte 
auf die Blumen, die noch kommen könnten. 
Dann Ende Oktober bis Anfang November 
lege ich meine liosen ganz flach auf den 
Roden nieder. Wenn nun Kälte eintritt. 
bedecke icli sie mit Erde, und über diese 
Erddecke lege ich noch ganz dünne Dach¬ 
pappe. Dann wird noch auf beiden Seiten 
etwas Erde aufgelegt, daß der Wind die 
Dachpappe nicht fori wehen kann. Bei sehr 
starken Kronen lege ich einige Fichten¬ 
zweige auf und darüber die Dachpappe. 
Auf diese Art bringe ich meine Rosen sehr 
gut durch den Winter. Das muß ich na¬ 
türlich noch erwähnen, daß ich auf beiden 
Seiten mit einem fingerdicken Stäbchen 
ihrige Löcher in die Pappe stoße, daß die 
Rosen nicht zu luftdicht abgeschlossen sind, 
aber nicht auf der oberen Seite, weil sonst 
das Wasser eindringt und durch den Frost 
erst gefährlich werden kann. Diese Be¬ 
deckung ist viel billiger als Fichtenzweig* 
decknng.man kann die Dachpappe 2—8 Jahre 
benützen, wenn sie wieder vorsichtig zu¬ 
sammengelegt und an einem kühlen Ort 
aufbewahrt wird. Ich muß daher auf den 
Artikel in Nr. 5 der Rosenzeitnng erwidern, 
daß mir auf diese Art nicht eine einzige 
Rose eingegangen ist. sogar bei den im 
Herbst gepflanzten, weil die Herbstpflanzung 
in unserem ziemlich rauhen Klima und 
schweren Boden nicht anzuraten ist. Auch 
taut unter der Dachpappe die Erde viel 
langsamer auf, es treiben dadurch auch 
die Rosen nicht so schnell im Frühjahr 
wie unter Fichienzweigdeckuug, sie sind 
daher den Spätfrösten nicht so sein- aus- 
gesetzt. Peter Spitzbarth, Hof i. B. 

K. F. Meyer als Samenträger. 
Kaum eine andere Neuheit hat jemals 

wieder solchen Eindruck auf mich gemacht 
wie die prächtige Rugosa < \ F. Mever. 
Auch andern Hosen freunden erging es so, 
die nach einigen Jahren die Hose zum 
erstenmale bei mir in vollem Flor sahen 
Viele Jahre benutzte ich sie als Samen- 
träger. Rei trockener Witterung geht die 
Kreuzung leicht und sicher von statten, 
und bereits im »September sind alle Kapseln 
reif, In einem guten Jahre hatte ich ein¬ 
mal über 400 reife Samenkörner, die gut 
keimten. Viel gekreuzt hatte ich mit 
dunkelroten Rosen, um die Starninsorte in 
dieser Farbe zu erhalten. Die Sämlinge 
zeigten verschiedenen Wuchs, einige blichen 
sogar Liliputaner, Laub und Stacheln 
erinnerten meistens an die Mutterrost1. 
Alle Blumen brachten arge Enttäuschung, 
keine einzige war brauchbar. Einige Säm¬ 
linge kamen im 2. Jahre zur Blüte, ändert» 
standen 3—"> Jahre und brachten dann 
auf 2 m hohen starken Sträuchern oft nur 
eine einzige nichtssagende Blume, meistens 
in häßlicher, bläulicher Schattierung. Bei 
so gänzlichem Mißerfolge habe ich (\ P. 
Meyer als Samenträger anfgegoben. 

Glücklicher bei seinen Versuchen war 
Herr Walter-Zabern, der (\ F. Mever als 
Vater rose benutzte und aus einer Verbin¬ 
dung van Jacqueminot & ('. F. Meyer gute 
Nachkommen erzielte. .I acobs. 

Züchterbeete. 
Im vorigen Jalm* wurde in dieser Zeitung 

angeregt, daß in unserem Vereinsrosar 
„Züchterbeete“ angelegt werden möchten. 
Da nun der Verschönerinigsverein in Sangci- 
hausen 8 Morgen Land dazu gekauft hat 
und diese zu Rosarzweeken zur Verfügung 
stellt, so soll dieser Wunsch erfüllt werden. 
Wir bitten sämtliche Herren, die Rosen- 
nculieitenzacht betreiben, ihre Lieblinge in 
kräftigen Exemplaren an die Adresse: 

Itosarium Sange rhaunen 
zu senden und wenn möglich 
Schild beizufügen. 

ein Fi 
Kiese. 

rmen- 

Die schönsten Monatsrosen. 

Viele Jahrzehnte hindurch spielten Monats- 
rosen aus Frankreich eine große Rolle, zu 
tausenden kamen wurzelechte Rosen wie 
Hennosa, Fellemberg, Henry IV., Bücher 
und andere nach Deutschland; es waren 
die Marktbeherrscher. Auf Beeten, in 
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Töpfen bot der Gärtner seine Hermosn an, 
Getrieben im Kasten und Gewächshaus 
waren die Monatsrosen tonangebend. 

Heute ist es anders geworden. Im No¬ 

vember bis Januar treibt Niemand mehr 
Unsen, da die Blumenläden ans der lfiveria 
mit Rosen und anderen Blumen über¬ 

schüttet werden. 
Her Gärtner würde also mit getriebenen 

Kosen nicht auf sein Geld kommen. Erst 
wenn die Sonne einen Halt gebietet , von 
Bude Februar ab, kommen die deutschen 
getriebenen Rosen auf den Markt. Aber 

sind weniger Monatsrosen, sondern 
großblumige Sorten. Monats rosen werden 
nur auf Beeten verwendet, zu Gruppen- 
jiHanziing ab und zu sieht man auch solche 
in Topfen. Die Auswahl ist auch eine 
andere geworden. Was wir in schönen 
< * ruppenrosen in der Monatsrosen-Klasse 
besitzen, ist einfach großartig. Für recht 
große Gruppen ist Gruß an Teplitz wie 
geschaffen. Durch das brennende Rot die 
x höne Belaubung, ununterbrochenes Blühen 
bis zum Herbste übertrifft sie die alte 
FelJemberg bei weitem. Leuchtfeuer, nied¬ 
riger im Wuchs, doch auch die brennend 
rote Farbe, für große und kleine Gruppen 
gleich gut, ist ein würdiges Gegenstück zu 
den vorher erwähnten. 

< -ramoisi superieur, Blumen halbgefüllt, 
leuchtend karmoisin, niedrig, bleibend, für 
kleine Beete und Einfassungen, blüht den 
ganzen Sommer. Mad. Eugene Resal, kapu¬ 
zinerrot mit orangegelbcni Grunde, die 
Blume halbgefüllt, sehr reichblühend, ist 
auch als Knospe sehr schon. 

Für Gruppen und kleine Beete gleich gut 
geeignet, fortwährend blühend ist Madda- 
h na Sealarandis, Blume mittelgroß, seiden- 
artig, dunkelrosa auf hellem Grunde. Der 
Wuchs ist aufrecht, vorzüglich für Gruppen 
und Beete. Hermosa, allbekannt, ist eine 
von denjenigen, welche ihren Platz in 
öffentlichen Anlagen behaupten. Blume 
ist mittelgroß, rosablühend, gut gefüllt 
und kräftig wachsend. Le Vesuve, zwei¬ 
farbig, dunkelrot, mit rosa oder einzelne 
Blumen rosa und andere dunkelrot, ist 
Gne sehr schöne Gruppenrose. Viridiflora, 
aber nicht grünblühcmd, ist interessant, 
schön. Kiese. 

kosciiscliädlinge. 

Bespritzung der Rosen gegen Pilzkrank¬ 
heiten und Blattläuse. 

Es hat sich gezeigt, daß es sehr empfeh¬ 
lenswert Dt. die Rosen bereits vor dein 
Eindeeken, nachdem man die Blatter ent 
fernt hat, mit einer konzentrierten Lösung 
von Schwefelkalk-Briilie (1 Teil Brühe und 
2 Teile Wasser) zu bespritzen resp. mizu- 
streif hen. Man erzielt dadurch nicht nur 
eine Vernichtung der Pilzsporen, vor allem 
derjenigen des Rosenrostes, sondern auch 
eine Zerstörung der Blattlauseier, die an 
den Triebspitzen abgelagert sind und das 
Aussehen von feinkörnigem schwarzen Staub 
haben. Auch andere tierische Schädlinge 
(Spinnmilbe, Rosenzikade) gehen infolge der 
betreffenden Behandlung zugrunde. 

Der nach der Anwendung der Schwefel- 
kalk-Briilie zurückbleibende Belag ist im 
Frühjahr noch sichtbar und wird dann 
verhindern, daß etwa keimende Pilzsporen 
auf den Rosen Fuß fassen. 

Durch eine derartige, zeitig einsetzende 
B ekämjpfimgsmethode wird mail es erreichen, 
daß die Rosen während des Sommers be¬ 
deutend gesunder bleiben und man wird 
dann die das schöne Aussehen mehr oder 
weniger beeinträchtigende Sommerspritzun¬ 
gen zum Teil vermeiden können. 

L. Peters-Hamburg. 

r raaekasleii. 

Frage 1. Ist Blut als Rosendünger zu verwenden ? 
Fr. K. Kienowe. 

Antwort auf Frage 1. Blut aus Schlachthäusern 
orler großen Fleischereien, gtit vordilnnt mit. Wasser, 
ist ein außerordentlicher guter Dünger. Hungrig 
ausgehende Rosen bekommen eine kräftig dunkel¬ 
grüne Belaubung und außergewöhnlich schöne 
vollkommene Blüten, Die Red, 

Frage 2. Wer hat die ersten krautartigen Rosen im 
Gewächshaus veredelt ? Ein Rosenzüchter. 

Antwort auf Frage 2. Nach unserem Dafürhalten 
ist der französische Roscnzikhter ,1. IWibert. in 
St. Denis (Seine) der erste gewesen, welcher dir 
Rosen krautartig im Gewächshaus veredelt hat. 
ln seinem Kataloge von 1845 führt er an: „Daß 
jetzt keine Ursache zur ferneren Verschwiegenheit 
mehr vorliegt, da verschiedene Pariser Firmen 
diese Methode attch nasführten; es waren die 
Firmen Paillet, Maigottin, Berger, LrvCquc und 
.famin. Die Red. 

Frage 3. Wie heißt die ganz alte dornenloso Schling¬ 
rose, groß, rosablühend und vollständig winter¬ 
hart? ,T. Sch. Brieg, 

Antwort auf Frage 3. Die Rose ist jedenfalls 
f Madame Sancy de Parabfere* Syn. Jnermis Mor- 
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leti. iRönnet 7j.) V<»r einigen .1 aliron wurde iliesr 
Hose von einer Finna als Wnnderrose und als 
dornenlo.se Hose au gepriesen. Von neueren Sorten 
sind (lornenlos: Tanscndsclion, Wartburg, Teile 
von Britz, Andreas Hofer. Die Red. 

Frage 4. Werden itosemmgen. welche anfs schlafend« 
Auge veredelt sind lind anstreiben. zurttrk- 
gcschnitten ? E. M. Wien. 

Antwort auf Frage 4. Halte >orfcen. welche oft 
bis :-M) Zentimeter lang werden, braucht man nicht 
zitiiickscbneiden. sondern erst im Frühjahr, März, 
April, stutzen. Empfindlichere Sorten stutzt man 
am besten Ende Oktober recht kurz, damit di« 
Triebe noch gilt au sr ei Fon. Pie Red. 

Frage 5* Welches ist die reimveidesto Rose? 
Frau Dr. R. Hamburg. 

Antwort auf Frage 5. Die Hosen, welche di« 
reinste Farbe in Weil) haben, sind folgende: 
N iphetos Teerose. .Inwol, Toehvbridrose. (troß- 
herzogin Mathilde, Teerose. Frau Karl Pnischki. 
Remontant rose, Die Red. 

Verscliiedenes. 

Arbeitskalender im Januar-Februar. 

I >ie kürzesten Tage sind vorüber und wir 
leben in der frohen Hoffnung, daß mit jedem 
Morgen und Abend die Tage länger werden. 

Nun, wir wollen uns über die November 
und Dezembertage nicht beschworen: selten 
haben wir Jahre gehabt, wo es so schon 
war wie in dem letzten, Doch soll uns der 
Abschied nicht schwer werden, denn das ver¬ 
flossene Jahr hat uns mit Regen so stief¬ 
mütterlich behandelt und nur die letzten 
Tage waren wir in dieser Beziehung mit 
ihm zufrieden. Hoffen wir, daß aus dem Kegen 
Schnee wird, damit endlich die lang ent¬ 
behrte Feuchtigkeit in den Boden kommt. 
Doch es braucht ja im Winter 

i. es kann ja Schneewettei 
nicht zu 

* kommen 
und der liebe Stubenhocker laßt sich gerne 
einmal solches Wetter um die Nase gehen 
und auch einmal ein frisches Gesicht zu be¬ 
kommen. Ja, wenn es schneit, bin ich 
wenigstens in meinem Garten immer fertig, 
regnet es aber, da werde ich überhaupt nicht 
fertig, oder ist gar schönes Wetter wie im 
Frühjahr, da gibt es zu graben oder gar zu 
gießen im Dezember was Wasser nötig hat. 
So etwas w issen siel» wieder die ältesten Leute 
nicht zu entsinnen, ruft mancher Garten¬ 
freund. Alles ist verdreht ; Kirschen, Ka¬ 
stanien, Birnen im Oktober geblüht. Ach 
so ein verdrehtes Jahr! Wenn ich noch 
weiter zurückdeiiko an die Maifröste, mag 
der Himmel uns Garten- und Blumenfreunde 
vor einem solch vertrockneten Jahre be¬ 
wahren. Manch liehe Hausfrau, die neben 
den Blumen auch noch Gemüsezüchterei be¬ 

trieben hat, die kann auch ein Liedchen von 
der Gemüsezucht singen. Doch da wird meine 
Arbeit nicht fertig: nun flott gegraben und 
gedüngt, desto kräftiger und schöner gedeiht 
es im nächsten Jahre. Die Pfähle für Hoch¬ 
stamm-Rosen gespitzt und frisch gestrichen 
Neue Etiketten für die Rosenpllanzcu ge¬ 
schrieben. Bei kaltem Wetter wegen Rosen- 
dockimg iiachsehon. Bei mildem Wetter nicht 
zu stark «leckem. Erde und Tannenzweigo 
bleiben immer noch «las Beste. Nun. ist der 
Garten klein, so ist man ja bald fertig; ist 
er aber groß, so gibt es noch Arbeit, wie 
StWiueher. Bäume schneiden, Bäume kalken 
und dergl. mehr. Kiese. 

Bekanntmachung. 
Für die Erlangung von Entwürfen 

zum Rosarium 
(Rnsonpark mit wissenschaftlicher Kosen Sammlung 

in Berlin-Britz, 
wird in Kürze ein 

öffentlicher Wellbewerb 
ausgeschrieben. Als Preise dürften aus- 
gesetzt. werden : 

ein 1. Preis von Mk. 1500. 
. 2. , Ti „ 10«».- „3. „ , 500.- 

sowie für J Ankäufe je „ J00.— 
Grundlagen zu diesem Wettbewerbe sind 

ab 15. Februar er. von unserer Geschäfts¬ 
stelle zu beziehen. 

Der ständige Rosarium-Ausschuß 
Berlin-Brite 

!. A.: Kohlmanuslehrier. 

Rosen-Wettbewerb in Bagatelle bei Paris. 
Dei* Garten von Bagatelle hei Paris ladet, 

wie in den Vorjahren, für 1912 und 1913 zu 
einem Riesen-Wettbewerb ein. Die Stöcke, 
nicht weniger als je fünf einer Sorte, und 
wenn möglich in Töpfen gezogen, sollen bis 
15. April des betreffenden Jahres cinge- 
saudt werden, mit den nötigen Bezeich¬ 
nungen über Ursprung, Abstammung und 
gegebenenfalls über Besonderheiten der 
Pflege. Nach Ankunft sollen die Stöcke 
ins freie Land verpflanzt werden und bis 
Oktober des folgenden Jahres dort bleiben, 
damit das Preisgericht sich ein Urteil 
bilden könne Über Blüte und Wuchs. Die 
Pflanzen sind zu schicken an: 

Monster le Gunservateur des Promenade* 
de Paris, 

Roseraie de Bagatelle, au Bois de Bou- 
logne, ä Paris, en gare de Neuilly-Porte- 
Maillot-Paris. 
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Aufsätze. 

Ueber Rosenschädlinge aus dem Pflanzen¬ 
reiche. deren Ursachen und Anleitung zu 

ihrer Bekämpfung. 
Von F. Kies, Karlsruhe*. 

I hV verschiochmart.ige.n lvranklicitserschei- 
mmgen der ko.se. der wilden sowohl als 
auch der kultivierten, rühren teils von all- 
gomeinen. teils von besonderen Ursachen 
ln*r und treten in mannigfacher Form auf. 

1 nfolge ungünstiger Entwicht ungsbeding- 
Bngen, mögen sie im Boden, im Klima oder 
wo sonst ihre Ursache haben, stellt sich 
^iiu* Prädisposition für alle möglichen Krank¬ 
heiten etc. ein. Sobald aber die zur tadel¬ 
losen Entwicklung der Plauzen notwendigen 
Vorbedingungen alle vorhanden sind, werden 
Krankheiten und Beschädigungen in sehr 
beschränktem Maße auftreten, 

ln vielen Gegenden des In- und Aus¬ 
landes werden die Rosen im Großen kulti¬ 
viert. Es ist also von ihrem Gedeihen und 
ihrem Blütenflor die Existenz vieler Familien 
abhängig. \\ ill inan die Rose zu höchster 
' ollkommenheit bringen, so ist es uotwenh*, 
fhiß sie sorgfältig gehegt und gepflegt wird. 

Dazu gehört in erster Linie die Wahl 
dos Standortes. Derselbe soll eine von 
Daten nach Westen freie, luftige Lage haben 
'Utd nach Nordost gegen Winde geschützt 
Sfcüi Der Boden muß einen Reichtum an 

Pflanzennährstoffen enthalten und bündig 
sein, ebenso ist tiir eine gute Wasser- und 
Luftzirkuiation im Boden Sorge zu tragen. 
Der Boden muß also vor der Pflanz uug°tief 
(möglichst 1 m) umgegraben werden. 

1 rot/ aller Mühe und Aufmerksamkeit 
tritt nicht selten der Fall ein. daß an den 
Rosen K rankliei tserseh ei nungen auftreten, 
die durch ihre Wirkungen einen zerstören¬ 
den Linfiuß auf die Vegetation derselben 
ausiiben. Unter diesen Feinden der Rose 

sind die parasitischen Kryptogamen die ge- 
filrebtetsteu, da wir sie trotz aller Sorgfalt 
von unseren I äeblingen nicht abhalten können. 
Ueber die durch parasitische Pilze hervor- 
gebrachten PHanzenkrankheiten. von denen 
«aaige als verheerende, die menschliche < »Öko¬ 
nomie sehr schädigende Epidemieen eine 
traurige Berühmtheit erlangt haben, ist 
viel geschrieben und geforscht worden, die 
Ursachen ihrer Verbreitung zu ermitteln 
und Heilung oder Minderung des Schadens 
zu bringen. Erst der neueren Zeit war es 
Vorbehalten, dank der Vervollkommnung 
der technischen Hilfsmittel, einige Klar- 
heil und Sicherheit über die interessante 

parasitären Entwicklung vieler Pflanzen 
Charakters und die durch sie" hervorge¬ 
brachten Krankheiten zu erlangen und 
Hcilungs- und Verhütungsmethoden vorzu- 
sch lagen. 

Durch Versuche ist nachgewiesen, daß 
jede Art Schmarotzerpilsse eine oder eine 
Anzahl ganz bestimmter, in gewissem 
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Grade gesunder Nälupflanzcn bewohnt, aus 
deren Stoffen sie lebt, da ihnen selbst, in¬ 
folge Mangels an Chlorophyll, die Fähig¬ 
keit abgeht aus den im Boden vorhan¬ 
denen einfachen Nährsalzlösungen die zum 
Aufbau des Organismus nötigen hoch¬ 
molekular zusammengesetzten Stoffe aufzu- 
bauen. Stirbt der befallene Pllanzenteil 
ab, oder wird er zersetzt, so geht auch der 
Parasit zu Grunde. Jedoch seine Keime, 
Sporen genannt, gelangen in die Erde und 
bleiben, da sie gegen Witterung*- und Tem¬ 
peratureinflüsse sehr resistent sind, lebens¬ 
fähig. Diese gelangen durch den Wind, die 
Insekten oder auch zufällig durch die Hand 
des Gärtners auf die Nährptianze, befes¬ 
tigen sich an derselben, dringen an hierfür 
disponierten Stellen ein und entwickeln 
sich dann weiter, sobald die Bedingungen 
dazu gegeben sind. Indern nun diese Para 
siten die gesunden Pilanzenteile befallen 
und von denselben leben, rufen sie eine 
krankhafte Veränderung hervor. 

Jeder Parasit erzeugt eine spezifische 
Krankheit, auf die aber äußere Einflüße, 
wie Temperatur, Feuchtigkeit, Bodenbe¬ 
schaffenheit etc. einen fördernden oder hem- 

inenden Ein Hub ausüben. Hie Heilung und 
Verhütung der Pilzkrankheiten wird durch 
Zerstörung und Fernhaltung der Parasiten 
erreicht werden, was je nach dom einzelnen 
Falle auf verschiedene Weise angestrebt, 
aber meistens wegen der Kleinheit und 
großen Fruchtbarkeit derselben nur sehr 
schwer dnrehgefuhrt werden kann. 

Leider werden die neueren wissenschaft¬ 
lichen Forschungsergebnisse auf dem Ge¬ 
hißte der Pflanzenkrankheiten, die längs! end¬ 
gültig und sicher festgestellt und anerkannt 
sind, noch von vielen Gärtnern, Rosen¬ 
züchtern und -Liebhabern völlig verkannt 
und geleugnet. 

Wenn die Lehre der Prianzenkrank- 
heiten sich in neuerer Zei‘ immer mehr 
zu einer für die Praxis hochbedeutenden 
Wissenschaft ausgestaltet, so gilt doeh ihr 
Wirken in erster Linie der Erforschung und 
Abwehr von Krankheiten jener Gewächse, 
welche als Kultur- und Zierpflanzen von weit¬ 
tragender Bedeutung sind* Daß der Rosenrost 
und Meltau keineswegs eine rätselhafte Folge 
oder zufällige Begleiterscheinung anderer 
Erkrankungen sind, sondern durch Schum- 
rotzerpilze allein hervorgeruten werden, die 
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die Pflanzen durch ihre physiologische Tätig¬ 
keit direkt schädigen, ist durchaus bewiesen 
und dies gilt auch für die übrigen Krank¬ 
heiten, wie z. B. Actinonema, Coniothyriuin, 
Peronospora und andere melir. 

a. 1 >i»r Rosen ro st. 
Die Pilze, von denen die Rosen beson¬ 

ders häufig parasitisch heimgesucht werden, 
sind die Rost- und die echten Meltaupilze. 
Die Ordnung der Rostpilze oder Uredineen, 
so genannt, weil sich manche Arten durch 
Entwicklung eines rostroten Sporenpulvers, 
oft unter Verfärbung der erkrankten 
PHanzenteile, auszeichnen, umfaßt etwa 2000 
A rten. die durchweg als echte Schmarotzer- 
pilze in verschiedenen Teilen höherer Pflanzen 
ganz besonders in deren Stengeln und 
Blättern auftreten, deren fadenförmiges ver¬ 
zweigtes Myeel im Innern der Nähr- oder 
W irtspflanze wuchert und das zur Sporen¬ 
bildung an der Oberfläche der Wirtspflanze 
schreitet. Bei manchen Pflanzen entstehen 
infolge des Reizes, den der Rostpilz ausiibt. 
Ve runstaltungen, Wucherungen und Miß- 
hildungen verschiedenster Art. Die Rost¬ 
pilze, die bis jetzt an den Rosen festgestellt 
wurden, gehören alle der Gattung Phragmi- 
dium an. Einer dieser Rostpilze, Pliragmi- 
diuin subcorticium, ist gewöhnlich bei uns in 
Deutschland der Erreger des häufigen und 
«ehr auffälligen Rosenrostes. Wir treffen ihn 
«Owohl auf unseren wildwachsenden als 
auch auf unseren kultivierten Rosen an. 
die er durch das frühzeitige Abfallen der 
erkrankten Blätter empfindlich schädigt. 
Wir wollen die Herbstzeit zum Ausgangs¬ 
punkte der Entwicklung des Pilzes wählen: 

die Unterseite der infizierten da zeigt 

Rosenblätter schon mit freiem Auge schwarze 
Häufchen, die oft die ganze Fläche ein¬ 
nehmen können, dazwischen auch gelbrote 
Fleckchen (Abb. 1). In den gelbroten 
Stellen werden die Uredosporen (Sommer¬ 
sporen [Abb. 2]), d. s. kugelige bis eiförmige, 
einfache Zellen mit stacheliger Wand und 
orangefarbigem Inhalte, in den schwarzen 
Flecken die höchst charakteristisch ge¬ 
formten. dunkelbraunen, fast cylindrischen, 
mehr-(5—10)zclligen Teleutosporen (Abb. 3) 
gebildet. Im Frühjahre, vor der Entwicklung 
5er Kredo- und Teleutosporen entsteht eine 
ganz neue Entwicklungsform des Pilzes. 
Aus Aestchen, Blättern, aus Blattstielen ja 
selbst aus jugendlichen Hagebutten brechen 
durch Zusammenfließen oft sehr große und 

Abbildung 2. Der Bosenrost. 

Uredasporeii Sonuners|>oren) von Pbragmidium 
subcorticiinu. 

Abbildung 3. Der Kosenrost. 

Eine Aecidie mit Aecidiensporen (Frfihjahrsgeneration 
von Phrngmiditim snlicortieium), 

verdickte Lager von orangeroter Farbe 
hervor, welche sich schon durch dieses Auf¬ 
treten von den kleinen runden Uredohäuf- 
chen der Blätter unterscheiden, als Aecidien 
(vom griechischen Aikizo, verheere) be¬ 
zeichnet werden und eine neue, also die 
dritte Sporenform, die Aecidiensporen oder 
Fifiihjahrsgeneration des Pilzes in unge- 
heurer Menge bilden (Abb. 4). Die Aecidien 
sind also hier gleichsam in den Lebensgang 
des Pilzes eingeschoben; ihre Sporen infi¬ 
zieren natürlich wieder Rosensträucher und 
erst späterhin, oft viel später, schreitet 
das schmarotzende Myeel zur Entwicklung 
der Uredo und Teleutosporen. Wichtig 
ist es noch, um zum vollen Verständnisse 
des Rosenrostes zu gelangen, die Tatsache 
vorzubringen, daß das Aecidien erzeugende 
Myeel in den Rosenzweigen überwintert, 
oft Verkrümmungen hervorruft, und regel¬ 
mäßig Jahr für Jahr den geschilderten Ent- 



Abbildung 4, Der Kosenrusl. 
Das Mycelium dos Rostpilzes in den ticwelun 

der Zweige. 

wicklungslauf mit der Aceidieiihildung be¬ 
ginnt (Abb. 5). So können wir das Auf¬ 
treten des Schmarotzers all jährlich auch 
ohne Xemnfektion — begreiflich linden und 
cinsehen, daß das Aufsamnio.ln und Ver¬ 
nichten der abfallenden rostkranken Rosen- 
hlättcr irn Herbste allein nicht zur Be¬ 
kämpfung genügen kann. 

Abbildung 5. Der Rusenrost. 
Eine Gruppe Telentosporen Wintersporen von 

Phragmidiiun subcorticitmi. 

Während der Hauptblütezeit der Rosen, 
im Juni und Juli, tritt der Rosenrost fast 
nur in der Früh ja!irsgeneration, den Aeci- 
diensporen und mithin glücklicherweise 
meist nur vereinzelt auf. Anders im Spät¬ 
sommer, während gerade die reinontieren- 
den Sorten sich noch im schönsten Flor be¬ 
finden. Die Blätter sind dann oft durch 
den Rost stark verunziert und gegen den 

Herbst werfen die befallenen Rosen alle 
älteren Blatter vorzeitig ab und werden kahl. 
Recht unangenehme Folgen kann auch 
das in den Stämmehen und Zweigen über¬ 
winternde Mycel des Pilzes haben, da die 
befallenen Stämmehen beim Riegen an den 
rustkranken Stellen leicht brechen. 

Merkwürdig und interessant ist mm die 
Tatsache, daß die verschiedenen Kosen Sorten 
in sehr ungleichem Maße vom Rost heim 
gesucht werden. Hierauf bezügliche Bo 
obaclituugen haben ergeben, daß die Rcmon- 
taritrosen am stärksten unter dom Rosen- 
rost zu leiden haben: weniger dagegen die 
Noisette-, Bourbon-. Kapuziner- und Teehy 
brid-ltosen. Am allerwenigsten haben Polv- 
antlia- und Teer rosen unter dem Rost zu 
leiden. Außerdem hängt das Auftreten des 
Rostes sehr von den AVitterungsverhältnissen 
ab; besonders die feuchtwarme Witterung be¬ 
günstigt das vermehrte Auftreten des Pilzes, 
während in trockenen Sommern die Rosen 
weniger davon heimgesucht werden. Die 
Entwicklung des Pilzes ist bedingt durch 
einen gewissen Hrad von Feuchtigkeit und 
Wärme. Schon bei !)° und der nötigen 
Feuchtigkeit kommen die Sporen zum 
Keimen; je feuchter und wärmer, desto 
besser gedeiht der Pilz. 

Die Bekämpfung der Krankheit erstreckt 
sich vor allem auf das Sammeln und Ver 
n ich ten aller abgefallenon erkrankten Blätter 
im Herbst und Winter. Doch läßt sich, wie 
schon oben gesagt, die Krankheit hierdurch 
nicht unterdrücken, da der Pilz in den 
Zweigen überwintert. Fm dem Auftreten des 
Schädlings einigermaßen wirksam entgegen¬ 
zuarbeiten, müssen die Rosen bereits vom 
April an sorgfältig durchmustert und alle 
Zweige, Triebe und Blätter, an denen die roten 
Polster der Frühjahrsgeneration erscheinen, 
abgeschnitien und vernichtet worden. In 
kleineren Rosenbeständen dürfte dieses Ver¬ 
fahren immerhin durchführbar und bei ge¬ 
wissenhafter Befolgung auch von Erfolg 
sein. Als weiteres Bekämpfungsmit t e 1 kann 
dann besonders Kupfervitriol - Kalbbrühe 
und Kupfervitriol - Sodabriihe. empfohlen 
werden. Wenn auch die Urteile Uber die Wir¬ 
kung dieser Mittel ziemlich auseinander- 
gehen, so kann man doch gute Erfolge 
durch die Bespritzung mit ihnen erzielen. 
Die Rosen werden in der Regel bereits 
vor Beginn der Belaubung und auch in 
der Folgezeit wiederholt, etwa alle 14 
Tage, mit 1—2% Brühe bespritzt. Die 
bisher ange stellten vergleichenden Ver¬ 
suche haben leider noch kein definitives 
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Resultat. gezeitigt, welches Mittel und in 
welcher Konzentration diese zur Bekämpfung 
des Rosenrostes am besten geeignet sind. 
Zweifellos hat sich die Kupferkalklirnhe 
von allen bis jetzt angewandten Mitteln 
am besten bewährt ; sie hat jedoch den 
Nachteil, daß sie durch die vielen einge- 
trockneten Tropfen das schöne Aussehen 
der Pflanzen beeinträchtigt. In dieser Hin¬ 
sicht ist die Kupfersodabriihe vorzu ziehen: 
ihre Flecken stören zwar auch, doch nicht 
so sehr wie die der Kiipforkalkbriilie. Wenn 
sich der Rosenrost trotz regelmäßiger Be¬ 
kämpfung nicht in Schranken halten läßt, 
tut man am besten, das Gelände zu wech¬ 
seln und die Rosen dahin zu pflanzen, wo 
noch keine gestanden haben. Das ist be¬ 
sonders für Rosensehulen von Wichtigkeit 
in Anbetracht der hierdurch möglichen 
großen Versehleppungsgefalir. 

Fortsetzung folgt. 

Rosen-Ncuheiteii. 

Recuerdo de Antonio Peluffo. 
Soupeit vV .Vötting 1010 

Kine schönere Teerose als diese, ist seit 

•1 ähren nicht in den Handel gekommen, 
obgleich ich mit dem Namen etwas stottere 

und denselben abgekürzt besser fände. 
Doch der Mensch gewöhnt sich ja an Alles. 
Die Blume dieser »Sorte ist groß, gelb mit 
leicht rosa abgetönt. Es ist eine Farben¬ 
pracht. wie man sie nicht leicht wieder 
sieht. Schon als Knospe verspricht sie, 
etwas hervorragendes zu werden, und man 
,st nicht enttäuscht; durch die starke, aber 
doch gut öffnende Form hält die Knospe 
*elir lange an. Die Belaubung ist der 
Blume entsprechend recht kräftig. Wenn 

aueb die »Sorte nicht so schnell remontiert 
»nid wächst wie manche andere Teesorte, 
"o ist durch die Größe und Schönheit alles 
ausgeglichen. »Sie stammt von Mad. Melanie 
‘Soujiert und Mad. Konstant Soupert. Falls 
diese Sorte im Winter nicht zu empfindlich 

sein sollte, so kann man sich getrost der 
Hoffnung liingeben. daß sie bald Verwen¬ 
dung in allen Rosengärten finden wird 

Nochmals Lieutenant Chaure. 

Auch ich möchte dieser neuen roten Tee¬ 
hybride ein gutes Wort mit auf den Weg 
geben. 11HO sah ich sie zum ersten Mel 
Ui Bagatelle und meine damalig gemachten 
Notizen lauten: „Farbe wunderbar. Form 
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so edel last, wie Kaiserin, nur weniger um¬ 
gerollt in den lkdalcn. Blume im Erblühen 
leuchtend purpur.seharlach, offen mehr leuch 
tond dimkelkarinin. Gut mittlere Blumen¬ 
grüße! Als rote Teehybride unbedingt färb 
schöner und formbesser, als General Mac 
Arthur und Rkhimmd.“ 

Vurgenommene Winter Veredlungen i An 
plattierungen) ergaben bei einem befreun¬ 
deten Rosentreibgärtner die besten Resul¬ 
tate hinsichtlich flotten Austreibens und 
früher Knospenbildung. Ich schließe daraus, 
daß sich Lieutenant < ’haurö in der Früh¬ 
treiberei. d. h. im geheizten Kasten aus- 
gepllanzt, wohl bewähren wird. Ihre Eltern 
sind irre ich nicht, Liberty und Etoile 
de Framv. Nicht nur in der Farbe stellt 
sie zwischen beiden Elternsorten, auch in 
der Füllung hält sie die Mitte ein. Das 
heißt: ihr ist nicht die Mangelhaftigkeit 
der Liberty und nicht die Ueberfiillung 
der Etoile de France eigen. Zwar ist mein 
l rteil durch eigene Beobachtungen noch 
nicht- abgeschlossen, ich glaube aber, daß 
diese Neuzüchtuug dem ersehnten Ideal 
einer roten Teehybridrose nahe kommt. 
Wahrscheinlich wird sie auch eine gute 
sommerliche Topf- und Gruppenrose ab¬ 
geben. p# 

King* of Siam. 
(Abbildung siehe Beilage.) 

Züchter Paul liräm r. San Keim»; Verkäufer: Phil 
Geduldig, Aachen). 

(Teeliybticlrose. Kreuzung von Mac!. Victor Verdier 
und Safrano). 

Beste hochrote Teehybride, sehr geeignet 
zur b riilitreiberei und lliro schöne Farbe 
beim Versand nicht verlierend, von edler 
Form und herrlichem Duft, ähnlich dem 
der alten La France, sehr stark wüchsig 
und äußerst reickblühend. Sie wurde v on 
Sr. Majestät dem König von Siam persönlich 
im Darton des Züchters unter verschiedenen 
Sorten ausgewählt. 

Der Züchter schreibt unter anderem über 
diese Neuheit: 

.Wenn es eine bessere rote Teehybride 
bis jetzt geben sollte, so müßte diese auch 
wohl, wie die meine, ganz im Verborgenen 
blühen. 

Etwas Schöneres in hochroten Rosen 
gibt es kaum! Diese Rose vereinigt eben 
so viele Vorzüge in sich, daß man in ihr 
alles findet, was man von einer roten Rose 
verlangen kann. Prächtige Färbung, ele¬ 
gante edle Form, großes Laub, starker 
\V uehs. Reich bl iitigkeit, Widerstandsfähig¬ 
keit gegen Kälte und Krankheiten. 
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Frühes Blühen und große Treibfähigkeit, 
sowie schließlich eine nicht zu unterschät¬ 
zende Eigenschaft — herrlichster Duft, 
wie eine Rose immer duften sollte. 

„King of Siam“ ist tatsächlich eine vor¬ 
zügliche Schnittrose, die noch den Vorteil 
hat, daß sie etwa 10 Tage vor den meisten 
roten Rosen zu blühen anfängt, wie ein 
Kenner in Deutschland erprobt hat. Ein 
Hängen der Blüte ist nicht zu befürchten, 
die Stiele sind 60 cm lang und mehr. 

Sie ist auch eine vorzügliche Treibrost», 
namentlich für kalte Kästen im Frühjahr, 
weniger im Herbst.“ 

22 ^TS 

Mühten hei mir auf und behielten die hochrote Farbe 
und den wirklich hervorragend schönen Duft mehrere 
Tage lang bei. Sie zeigten Aehnlichkeit mit der Rose 
-Etoile de France*. F. Ries. 

Sodenia, eine neue Wichurana-Hybride. 
Züchter: i’h. Weigand-Soden. 

Wenn eine neue Hose auf dem Markte 
erscheint, so soll sie etwas Neues, zum min¬ 
desten eine Verbesserung schon vorhandener 
Sorten darstellen. Dies ist bei Sodenia, 
einer im Herbste 1911 von Ch. Weigand- 
Soden in den Handel gebrachten Wiehurana - 
Hybride tatsächlich der Fall. Sir ist nach 
Angaben des Züchters ein Sämling einer 
nicht im Handel befindlichen Sorte. Neu 

vor allem die brillante, leuchtend 
karmin- bis scharlachrote Farbe der 
Bluten, die unter den Wiehurana- 
Hybriden bisher noch nicht in solcher 
Reinheit vertreten war. Die. Belau¬ 
bung ist dunkelgrün glänzend und 
behält diese Farbe bis zum späten 
Herbst unverändert bei. 

Der Wuchs von Sodenia ist stark 
Sie blüht sehr reich, 

zuweilen noch im Herbst, wie etwa 
Dorothy Perkins, von welcher sie 
sich nur durch die Farbe der Blüte 
unterscheidet. Sodenia bedeutet aber 
auch zugleich eine Verbesserung den 
übrigen Wiehurana gegenüber, da sie 
sich, wenigstens bis jetzt, als meltau¬ 
frei erwiesen hat. 

Sie hat außerdem den Vorzug, daß 
sie reiner in der Farbe der Blüten 
ist. Audi sind die einzelnen Blüten 
locker gestellt, erscheinen daher 
nicht so plump wie bei Crimson 
Rambler, was sie vorzüglich zur 
Binderei geeignet macht. 

Wie aus den Urteilen der Gärtner- 
weit zu schließen ist, darf man wohl 
annehmen, daß Sodenia ihren Platz 
unter den Wichurana-Hybriden be¬ 
haupten wird. Gelegentlich der 
Rosenneuheitenschau in Bagatelle 
bei Paris wurde sie als die Schönste 
aller Schlingrosen erklärt. Sie über¬ 
traf dort die Farbe ihrer Mitbe¬ 
werberin Dorothy Perkins ganz 
bedeutend. Ein gleich frisches und 
gesättigtes Rosenrot ist in der Tat 
bei keiner anderen Vertreterin dieser 
Klasse zu finden. Dieselbe Beobach¬ 
tungkonnte man auch auf der Britzer 
Rosenschau machen. Es wäre sehr 
zu begrüßen, daß diese neue wert¬ 
volle deutsche Züchtung allgemeine 
Verbreitung finden möge. R. 

Mitte Februar übersandte mir Herr Geduldig- . 
Aachen einige Blumen dieser Neuheit. Dieselben ist 

und gesund. 

Sodenia, eine neue Wichurana-Hybride. 
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Roscnziiclit uml -Pflege. 

Ueber Rosen-Veredlung im heißen 
Sommer 1911. 

Seit zwei Jahren Privatmann, besitze ich 
selbst keinen Garten mehr, dagegen ist. mir 
als altem Roseufreiiud die Liebe zu meinen 
Lieblingen geblieben, so daß loh, wo ich 
Gelegenheit linde, bei Bekannten und 
Freunden deren Wildlinge veredle, sie über 
Pflege und Behandlung der Posen belehre 
und auf bessere, Imme rblüh ende und weniger 
empfindliche Rasensorten aufmerksam mache, 
die ich im lebhaften Vorkehr mit meinem 
langjährigen Freunde Kiese 6utlaufend 
kennen lerne. 

Ende Juli vorigen Jahres, als man noch 
keine Ahnung von der kommenden andauern¬ 
den Hitze und Trockenheit hatte, veredelte 
ich im Vor- und Hausgarten meines Haus¬ 
besitzers etliche dreißig, ziemlich mangel¬ 
hafte, Wildlinge, die im Frühjahr zum 
größten Teil erst umgepHanzt waren und 
fast gar keinen Saft hatten. Anfang Juli 
reiste ich dann ab nach Baden. 

In Bruchsal fand ich Gelegenheit, etwa 
2(J gute Wildlinge, die aus alten Wurzeln 
trieben, ebenfalls zu veredeln. Dann nahm 
ich meinen Aufenthalt in Baden-Baden, wo 
ich wiederum im Garten meines Neffen 
etwa dreißig Wildlinge vorfand, die ich 
selbstverständlich wiederum veredelte. An 
allen Orten band ich den Leuten auf die 
Seele, daß sie täglich die Rusen mit Wasser 
gründlich begießen müßten, da mittler¬ 
weile die fabelhafte Hitze und anhaltende 
Trockenheit eingetreten war. 

Zu meiner Verwunderung1 beobachtete 
ich schon an den letzten Veredlungen, daß 
die Augen merkwürdig frisch blieben und 
bald zu treiben antingen, was ich bei der 
trockenen Hitze kaum begreifen konnte. 
Wie groß aber war mein Erstaunen, als 
ich nach sechs Wochen in Bruchsal in 
einen blühenden Rosengarten trat. Sämt¬ 
liche Veredlungen hatten getrieben, ich sah 
Zweige, von 10- 30 Zentimeter Länge, 
sogar ganze Kronen mit Blüten daran. 
Der Inhaber des Gartens lachte tnieli voller 
Freude an und sagte, er habe aber auch 
jeden Abend tüchtig eingeweicht. Ich war 
sprachlos. So etwas ist mir in meiner 
40jährigen Rosenpraxis noch nicht vor¬ 
gekommen. I >ie Zweige waren alle dick 
aus den Veredelungsstellen zwischen den 
Weißen Baumwollfäden, die ich von jeher 

verwende, nur so herausgequollen, so daß 
ich im heißen Sonnenbrand meinen Rock 
auszog und .schleunigst mit aller Vorsicht 
die Triebe am oben hinausstehenden Stamm 
anhand und die Fäden abwickelte, damit 
mir die üppigen Rosenzweige nicht aus¬ 
brachen. 

Als ich nach Leipzig zurückkehrte, fand 
ich ebenfalls fast alle Veredlungen frisch 
und grün, teilweise auch getrieben und 
man sagte mir, daß einige Stammelten 
schon geblüht hätten. 

Woher nun dieser beispiellose Erfolg? 
Das kann nur die heiße Witterung verur¬ 
sacht haben, die in allen drei Fällen durch 
das tägliche Wassorgießen unterstützt wor¬ 
den war. Die Rose braucht Wärme und 
Feuchtigkeit und so fand sie alles, was ihr 
Wachstum beförderte in diesem vergangenen 
heißen Sommer. Mir standen niemals in 
meiner langen Praxis so schöne, vollsaftige 
1* nterlagen zur Verfügung, wie dem Kunst- 
und Rosengärtner, der die Rosenzucht ge¬ 
schäftsmäßig betreibt und nur auf gute, 
schon länger angewachsene Wildlinge seine 
Augen einsetzt, die dann auch mit ziem¬ 
lich bestimmter Sicherheit kommen. Und 
deshalb erscheint mir der heurige Erfolg 
so wunderbar, so daß ich behaupte, „ein 
gutes Weiniahr ist auch gut für die Rosen*. 

Leipzig-Gohlis. Julius Ampt. 

Gaisfuß-Winterveredlung. 
Bei manchem Rosenfreund ist der Name 

Winterveredlung nicht in bester Erinnerung, 
da in den meisten Fällen, die größten Ver¬ 
luste dabei verkommen. Wenn man eine 
Rose pflanzt, so soll dieselbe auch wachsen 
und das ist bei Winterveredlungen meistens 
nicht der Fall, namentlich bei Guisfuß- 
veredlunge». Auch wenn diese Gaisfuß- 
veredlungen wachsen, so merkt man an 
vielen Sorten Jahre lang, daß die richtige 
Kraft fehlt, sie fangen an zu kränkeln und 
es dauert nicht lange, so sind sie ganz tot. 
Also fort mit der Gaistußveredlung für 
Rosenliebhaber im Rosengarten. Daß der 
Gärtner oft zu dieser Methode bei Neu¬ 
heiten greifen muß, ist wohl selbstverständ¬ 
lich , zumal wenn er Massenvermehrung 
machen will. Aber er hat auch bessere 
Hilfsmittel und pflanzt die Veredlungen 
dann in einem Mistbeetkasten, um sie zur 
Holzgewinnung anzutreiben. 

Wer eine Neuheit pflanzt, gebe lieber 
ein paar Pfennige mehr für eine kräftige 
Pflanze aus, als für ein solches Würmchen, 
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das nur ein trauriges Dasein fristet. Wer 
aber dennoch eine solche Gaisfnß veredlting 
pflanzt, der pflanze nie zu hoch, sondern 
so, daß die Veredlung noch mit in die Erde 
kommt, damit die Veredlung gleich Wurzeln 
macht. Es ist unstreitig wahr, daß diese 
Veredlung mit der Unterlage sich schlecht 
verbindet und es ist nicht wie bei Obst- 
baumen, wo die Gaisfußveredlung eine 
der Besten ist. ich habe seit Jahren keine 
GaisfußVeredlung mehr gepflanzt, sondern 
nur Land Veredlungen und ist mir bei 
niedrigen Rosen noch nicht eine zugrunde 
gegangen. Dagegen habe ich bei Hoch¬ 
stamm - W interveredlungen, welche ange¬ 
plattet waren, großartige Erfolge gehabt. 

Rosenfreund. 

Es wäre uns angenehm, auch von anderer 
Seite Mitteilung darüber zu erhalten, ob 
ebensolche Erfahrungen mit der (iaisfaß 
Veredlung gemacht worden sind. 

Die Schriftleitung. 

Maröchal Niel 
befindet sich bei mir im Anzuchtgarten 
für das spätere Britzer Rosarium in diesem 
Jahre in so vorzüglicher Entwicklung, so 
strotzender Gesundheit und auffällig reichem 
Flor, wie ich diese edelste aller Edelrosen 
in unseren norddeutschen Verhältnissen 
noch selten sali. Die trockene, heiße Luft 
scheint ihr zu bekommen, wie dem Nieren¬ 
kranken das Klima Egyptens. Die Blumen 
lassen bei der Hitze zwar die Tiefe der 
Färbung vermissen, aber was schadet das; 
sie sind mir, frisch vom Strauch gepflückt, 
lieber als Gewächshausblumen, weil sic für 
unsere Verhältnisse sonst „Seltenheiten44 
bedeuten! 

Im Gegensatz zu „Niel“ sind andere Tee¬ 
rosen recht hinfällig bei dieser Wüsten¬ 
temperatur. Auch die großen Schnitt¬ 
sorten, die hier jahrelang ausgeprobt sind, 
versagen heuer fast gänzlich. Eine Aus¬ 
nahme macht „Mrs. John Laing“, die von 
allen Remontantrosen, sommerlich hier die 
beste ist. Blume für Blume ist erstklassig. 

Auch „Mad. Jules Gravereaux “ zeitigte 
Blumen in diesem Jahre (in feuchten Som¬ 
mern verfault sie oft in der Knospe), die 
von vollendeter Schönheit und großer 
Dauer waren*). Sie dürfte bald zu den 
begehrtesten Schnittrosen gehören. 
Britz im August 1J11 Kohlmannslehner. 

*) Leider ist sie im Winter etwas empfindlich. 
Die Scliriftlcitnng. 

Die holländische Rugosa. 
Vor etwa 12 Jahren sah ich bei einem 

mir befreundeten Handelsgärtner zuerst 
fertige Hochstämme auf holländische Rugosa 
veredelt. Reiche Bewurzeluug und starke 
Kronen wiesen die schwarzbrannen Stämme 
auf. Als langjähriger Liebhaber erregte 
die auffallend schöne Handelsware mein 
größtes Interesse. 

l.m nächsten Herbst ließ mir der Handels¬ 
gärtner für meine Versuche eine Anzahl 
fertiger Unterlagen aus Holland mit kommen, 
die sieh mit Unkosten auf 30 Pfg. pro 
Stück stellten. Man sah ganz deutlich, die 
Stämme waren im Freien aus Stecklingen 
erzogen. Alle Unterlagen zeigten starken 
Wuchs und nahmen die Veredlungen gut 
an. Rote, einfache Blumen im Sommer, im 
Herbste kleine4 rote Früchte zierten die Wild¬ 
kronen. Krautartige Stecklinge wuchsen 
spielend leicht unter Glas. 

Beim Niegerlegen im Herbste zeigten sich 
leider schon die ersten Uebelstände. Man 
merkte sofort heim Biegen, die Stämme 
sind sehr spröde und brechen leicht. Jedoch 
mit der nötigen Vorsicht wurde noch im 
ersten Herbste dieser Uebel stand über¬ 
wunden. Gespannt war ich nun auf das 
Wachstum der jungen Kronen im nächsten 
Frühling. Jedoch konnte ich irgend einen 
Vorzug gegen die auf Canina veredelten 
Rosen nicht finden, sondern alle zeigten 
guten Wuchs in meinem guten Boden. 

ln den nächsten Jahren, sowie die Stämme 
stärker wurden, brachen sie früher oder 
später im Herbste beim Niederlagen, teil¬ 
weise wie Glas. Nur einer fristet noch 
kümmerlich sein Dasein bis heute. Er will 
auch noch zu weiteren Versuchen ermuntern, 
denn er trieb aus der alten Wurzel 2 kräftige 
Schosse, die ich im August mit den beiden 
Pernetiana „Deutschland“ und „Johannis¬ 
feuer“ veredelt habe. 

Inzwischen hatte ich mir auch selbst eine 
Anzahl Stämme aus Stecklingen erzogen, 
die ich nur mit K. F. Meyer und Nova 
Zembla veredelte. Da brauchte ich nicht 
zu biegen, die konnte man auch im strengen 
Winter aufrecht stehen lassen. Aber diesem 
starken Geschlecht unter den Rosen behagte 
die blutsverwandte Unterlage recht wenig. 
Im 3. und 4. Jahre war die Herrlichkeit 
zu Ende, nur ein par kümmerliche Reste 
blieben, denen man ansieht, sie sind mit 
ihrer Kraft zu Ende. 

Im Handel wurde die Ware bisher weiter 
vertrieben, wobei der billige Preis, den die 
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Gärtner zahlten, und die starke Ware, die 
dem Käufer in die Augen Hel, ausschlag¬ 
gebend waren. Jedoch müssen auch die 
Gärtner nicht die besten Erfahrungen bei 
diesem Vertrieb gemacht haben, denn im 
letzten Frühling konnte man wiederholt 
bei einem Jlosen-Angebot die Bemerkung 
lesen: „Meine Hosen sind nicht auf die 
holländische Hugosa veredelt, sondern auf 
unsere gute Canina.“ 0. Jacobs. 

Pflanzt Rankrosen. 
Mieser Mahnung unseres Meisters Kiese 

schließe teil mich voll und ganz an und dafür, 
daß er auf die einfachste Verwendungsart. 
auf die natürliche Verwilderung dieser im 
F1 or w t rk i mgs vol 1 st en 11 osengrup pe auf me rk - 
Sam macht, ist ihm besonders zu danken. 
Fast möchte man parodieren: „warum in die 
11 ö h e schweifen, sich’ das Schöne 11 e g t 
so nah“. Sind doch die Stammeltern unserer 
heutigen Bankrosen in der Natur nur Heruin- 
streiclier gewesen, d. h, sie wuchsen, sich 
selbst überlassen» wild dahin, bildeten große 
Büsche, überwucherten Bäume, Felsgestein. 
Abhänge. Wir .superklugen Härtner alten 
Schlages, die wir an Mutter Natur immer 
etwas zu meistern haben, bildeten uns ein. 
daß Kankrösen, an Pfählen und Gitterwerk 
gezogen, zur Bekleidung unserer Häuser 
und Mauern, einzig und allein gut genug 
wären und die natürlichste Anwendungs- 
Weise verlernten wir, wie die in Schemen 
und Stil eingeengte alte Gartenkunst so 

Manches verlernt hatte. 
Wer in Liegnitz zur Ausstellung gewesen 

bst, wird die üppigen, zur natürlichen Ver¬ 
wilderung angepflanzten Hanken wohl noch 
in guter Erinnerung haben und wer da 
schauen will, wie vielgestaltig man diese 
anwenden kann, der sehe sich den Karls¬ 
ruher Stadtpark mit seinen prächtigen 
Weiherpartieen und seinem einst öden und 
jetzt so wunderbar in Vegetation stehenden 
Lauterberg mal an. wie malerisch unsere 
Hank- und Wildrosen da herumwuchern. 
Gerade dem Gartenkimstier, der da gar 
nicht ahnt, was man mit Hosen alles für 
Wirkungen erzielen kann, dem empfehle 
Ich diesen Besuch. Er ist zwar strapaziös, 
wenn ihm die freundliche Führung unseres 
allvcrehrten Direktor Ries zuteil wird, der 
bekanntlich nie Zeit hat, daß man kaum 
die ständig wechselnden und immer schöner 
werdenden Bilder in Ruhe aufnehmen kann. 
Aber keine Parkanlage werden wir wieder 
linden, wo so viele unserer wilden und 

halbwilden Lieblinge sich heimisch, natür¬ 
lich heimisch gemacht haben. 

Doch will ich nicht bestreiten, daß Hank¬ 
rosen in jeder Verwendung schön sein 
können und W ort für Wort unterschreibe 

ich Kiese7* Anregung. Bios der etwas 
spinöse Name „Spiunrosen* will mir nicht 
recht gefallen Zugegeben, daß die B<* 
Zeichnung „Schlingrosen“ mag sie aueh 
althergebracht sein, nicht richtig ist, dürfte 
doch „Rank- oder Kletterrosen“ die rechte 
Bezeichnung für unsere Herumstreicher 
(Rambler sagt der Engländer) sein. Aber 
„Spinnrosen“ muß es denn dieser Name 
sein? — Rnstieus. 

Die Lebensdauer der Rosen. 
Die Lebensdauer ist eine der interessan 

testen Fragen bei allen Nationen auf der 
ganzen W elt, einerlei ob es sich um einen 
Greis oder ein Kind, um eine schöne Witwe 
oder ein junges Mädchen, um ein Tier oder 
eine Pflanze oder um irgend einen ganz be¬ 
liebigen Gegenstand handelt. Ist die Alters 
frage erledigt, so ist man auch sofort bereit, 
sich ein gewisses Urteil zu bilden. Deshalb 
ist für Kosenfreunde die Lebensdauer der 
Rosen auch ein äußerst wichtiges Thema, 
welches wohl wert ist. eingehend erörtert 
und besprochen zu werden. 

Wie mancher Gartenfreund hat sieh schon 
ein Urteil gebildet, nachdem er eine Reihe 
von .1 ähren einen Rosenhoehstamm besaß, 
ihn kultivierte und bis ans Lebensende 
beobac hten konnte. Und doch ist dies Urteil 
wesentlich beeinflußt und durch die Ver¬ 
hältnissegetrübt. denn ganz unmöglich kann 
e i n Hochstamm einen richtigen Maßstab für 
ein allgemeines richtiges Frteil abgeben. 
Nur allein die wurzeleclite Edelrose kann 
in solchem Falle gelten: dieses Stadium hat 
jede neue Hose einmal durchgemacht. Solche 
Rose stellt die natürliche Nachkommenschaft 
dar, welche wachsen und gedeihen sollte und 
Je allein hat die Gelegenheit, von der Wurzel 
aus für einen regelrechten regelmäßigen Er- 
neiierungs- und Verjüngnngsprozeßzu sorgen. 
Wird die Hose auf den Wurzelhals eines 
W ildlings okuliert, so ist ein Verjüngungs- 
und Selbsterhalt ungs-Prozeß nicht mehr 
möglich; die Edelrose ist vom Wildling 
vollkommen abhängig. Kommt nun die Zeit, 
daß die Pflanze und zwar in diesem Falle 
der als Unterlage dienende Wildling sich 
verjüngen will, um für seine Selbsterhaltung 
zu sorgen, so treibi der W ildling Wurzel- 
geschosse, sog. W urzelräuber, und entzieht 
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auf diese Weise der Edelkrone schließlich 
alle mul jede Nahrung. Das Resultat ist. 
daß die Edelrose verkümmert, kränkelt 
und abstirbt, — Noch schlimmer und un¬ 
natürlicher steht es beim Hochstamm. Die 
durchschnittliche Lebensdauer eines gesun¬ 
den Hochstammes möchte wohl annähernd 
8—10 Jahre betragen; um diese Zeit hat 
der Wildling seine grüßte Stärke erreicht 
und hat einen Durchmesser von 1 5 Centi¬ 
me te r gewonnen. Der Ansatz der Krone ist 
zu einem häßlichen unförmlichen Knollen 
umgebildet, von dem 2 3 4 starke knorrige 
Aeste abgehen, welche allerdings Rosen 
liefern, die so schön und vollkommen sind, 
wie kein jüngerer Stamm sie je liefern kann, 
aber trotzdem ist es mit der Lebensdauer 
dieser Kose zu Ende. Unter allen Umständen 
verfällt ein solcher Stamm dem Siechtum 
weil eine Verjüngung nicht am Stamme, 
sondern von der Wurzel aus stattfindet und 
bei der besten Pflege die Edelrose zu Grunde 
geht. Die Wurzelräuber werden so kräftig, 
daß sie (len ursprünglichen Hochstamm mit 
seiner Krone töten müssen. Wenn wir nun 
auf (‘inen .so natürlichen Prozeß 10 Jahre 
rechnen, so ist das schon hoch gegriffen: 
denn beurteilen und verfolgen wir z. i>. 
eine Reihe von Hochstämmen der Caroline 
Testout. so machen wir die Beobachtung, 
daß vielleicht 4 oder 5 es zu einem solchen 
Alter und zu so vollkommener Entwicklung 
bringen: die anderen aber kommen nie so 
weit. Angenommen, daß die Verhältnisse 
völlig gleich sind, daß alle zu gleicher Zeit 
okuliert wurden, anwuchsen undaustrieben, 
so wird man doch bemerken, daß eine Pflanze 
gut vorwärts kommt, die andere aber zurück- 
bleibt. Einmal verträgt sich die Edelrose 
nicht mit der Unterlage, oder der eine Wild¬ 
ling ist besser und vorteilhafter bewurzelt, 
oder das wird unter gewöhnlichen Ver¬ 
hältnissen sehr oft der Fall sein — ein 
Wildling gehört einer gut wachsenden kräf¬ 
tig treibenden (’amnaart an, während der 
andere von vorneherein schwaohwiichsig ist 
und eine schlechte Unterlage bildet. Natür¬ 
lich kommt cs auch sehr viel auf das Wurzel¬ 
vermögen an. sowie auf die Abgangsstelle 
des Stammes von der W urzel und auf die 
Okulationsstelle selbst; das sind Faktoren 
von wesentlicher Bedeutung, die für das 
Alter der Rose mitbestimmend sind. Wählt 
man einen sehr starken gesunden Wildling 
und eine sehr sehwachwüchsige Teerose zur 
Veredlung, so sollte inan meinen, die seit wach 
wüchsige Teerose müsse sich unter solchem 
Ernährungsüberfluß bedeutend kräftigen, 

und doch ist dies nicht der Fall. Die Edel- 
holzkrone bleibt sehr klein: sie ist nicht 

imstande, die ihr charakteristische Größe 
zu überschreiten. Der Wildling nimmt mit 
den Jahren nicht an Stärke zu, sondern 
bleibt gleich dick oder geht zurück ; dafür 
aber bilden sich sofort Wurzoltriebe, welche 
den Ueberschuß der Nahrung für sieh ver¬ 
werten. Wühlt man aber für den gesunden 
kräftigen Wildling ein kräftiges Edelrosen¬ 
auge, so entwickelt sich sofort eine Riesen¬ 
krone, der Stamm verdickt sich in wenigen 
Jahren ums 3 oder 4faehe, der Rosenhoch¬ 
stamm mit seiner Krone gleicht einem Baum, 
weil der Stamm gesund ist und die wüch¬ 
sige Krone alles Material verwertet, welches 
ihm von der Wurzel aus angelnden wird. 
Die große Krone steht also einem früh¬ 
zeitigen Verjüngungsprozeß seitens der 
Wurzel hemmend entgegen. 

Somit kommen wir zum Schluß, daß nur 
der Züchter als Besitzer der ursprünglichen 
ans dem Samenkorn gezogenen Rose imstande 
ist, über das Wachstum und die Altersgrenze 
einer Rose zu urteilen, da er seinen ur¬ 
sprünglichen Sämling weiter wachsen und 
sich nach Bedürfnis verjüngen läßt. Nur 
dieser Sämling ist eine Pflanze, welche 
naturgemäß wächst und sich entwickeln 
kann, während alle anderen Pflanzen der 
gleichen Rose, Wurzelhalsveredlungen und 
Hochstämme, Eingriffe erlitten, welche für 
ihre ganze Lebensdauer verhängnisvoll 
werden mußten. Das Veredeln bringt manchen 
Vorteil mit sich, aber auch manchen Nach¬ 
teil; allein das drei- bis viermalige Ver¬ 
setzen der Rose hemmt die Entwicklung. 
Was würde aus der ganzen Rosenzucht 
werden, wenn nicht mehr okulierte, sondern 
nur wurzelechte, d. h. aus Samen gezogene 
Pflanzen dem Handel übergeben würden? 
Das gäbe ein ganz anderes Bild mit wesent¬ 
lich anderen Formen als die jetzt existie¬ 
renden Rosenschulen und Rosarien! Aller 
dings würden noch ganz andere Arbeits¬ 
kräfte erforderlich werden, aber die Rose 
würde eine seltene kostbare sehr wertvolle 
ideale, aber wieder ganz natürliche Pflanze 
werden, die ihre wirklichen Eigenschaften 
und Eigentümlichkeiten offenbart und nicht 
in der Entwicklung durch den Trieb nach 
Geld und Gold gehemmt und entstellt ist, 
Rosarien mit solchen Pflanzen könnten mit 
Recht die Gärten von Kaisern und Königen 
zieren; das wäre ein Gebiet, auf welchem 
der amerikanische Dollar zur Geltung 
kommen könnte! 

Vieles hängt auch vom Standort und von 
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den Bodenverhältnissen ah. Auf mineral¬ 
haltigem Boden, in geschützter Lage oder 
in tiefgründigem, sandigem Lehmhoden wird 
eine Bose eine längere Lebensdauer haben 
als auf Marschboden oder schwerem Lehm¬ 
boden oder auf Boden mit feuchtem Unter¬ 
grund. Rosen, welche in Gruppen eng 
gepflanzt sind, haben eine Lebensdauer von 
fl—8 Jahren, weit gepflanzt 12—lo Jahre. 
Unter eng gepflanzten Rosen versteht man 
solche, welche 40 oO ein von einander 
entfernt sind, unter weitgepflanzten solche, 
welche einen Meter von einander stehen. 
Die Stoffe, welche die Rose aus der Erde 
zieht , sind bei eng gepflanzten Rosen bald 
verbraucht und die Ersatzstoffe, welche in 
Form der Düngung zugeführt werden, sind 
meist recht einseitig verabfolgt; deshalb 
wurde auch in dieser Zeitung so vieles über 
Düngung geschrieben. Auch der Winter 
spielt in unserem Klima eine bedeutende 
Holle bei der Lebensdauer der Rosen. Der 
18. Oktober 190b wird manchem Rosen¬ 
freunde ein Schreckenstag im Rosenbalender 
sein; deshalb wird eine Rose an der Riviera 
oder in Süd-Frankreich eine viel längere 
Lebensdauer haben als bei uns; doch wir 
haben den Verteil, schönere Blumen, nament¬ 
lich in dunkelrot. und eine längere Blüten- 
datier zu haben als in den heißen Gegenden. 
Niedrige Rosen haben bei uns eine längere 
Lebensdauer als Hochstämme; cs erklärt 
drh wühl daher, weil die empfindliche Ver- 
edlungsstelle meist mit Erde bedeckt ist, 
während der Hochstamm vom Froste leicht 
lieimgesucht wird. 

So wichtig wie der Grund und Boden 
ist auch der Standort. Ein ebener, sonniger, 
freier und windgeschützter Ort ist weit 
besser, als wenn die Rose unter dem Drucke 
in der Nähe befindlicher hoher Bäume steht. 
Letztere entziehen Luft und Licht, Sonne, 
Wärme und Feuchtigkeit den zu nahe ge¬ 
pflanzten Rosen, Man kann doch annehmen, 
daß die Ausdehnung der Wurzeln eines 
Baumes der Große seiner Krone entspricht, 
daß also die Entfernung wenigstens darnach 
bemessen werden sollte; bedenkt man aber 
den Einfluß der Sonne, so wird man größere 
Entfernungen vorziehen müssen. 

Der Windschutz ist sehr wichtig; wie 

viele Stämme und Kronen werden nicht 
vom Sturme losgerissen und gebrochen! I >ie 
empfindlichste Stelle ist bei solchen Un¬ 
glücksfällen in den ersten 2 oder 3 Jahren 
stets die Veredlungsstelle. Diesem Uebel- 
stand kann man mit Sicherheit durch einen 
schützenden Pfahl abhelfen : selbstverständ¬ 

lich muß der Stamm an mehreren Stellen 
angebunden sein; der Pfahl muß die Krone 
weit überragen, damit man auch in der 
Lage ist, die stärksten Kronenäste daran 
zu befestigen. Gewöhnlich betreffen solche 
Unglücksfälle gerade die schönsten Kronen, 
weil besonders diese dem Sturm den größten 
Widerstand entgegensetzen. Kommen die 
Herbststürme, so ist es gerade die Zeit, in 
welcher Teebybriden und Xoisetterosen oft 

1 2 Meter lange Triebe gemacht haben. 
Diese müssen einen Halt haben, denn sonst 
peitscht der Sturm sie hin und her, bis das 
Unglück geschehen ist. Deshalb muß der 
Pfahl auch eine solche Länge haben und so 
fest sein, daß man imstande ist, diesen 
langen starken Trieben einen entsprechen¬ 
den Halt zu gewahren. Hat der Sturm sein 
Ziel erreicht und die Krone vom Pfahl erst 
losgerissen, so bricht bei bejahrten Stämmen 
stets der Stamm selbst. Die Krone ist zu 
schwer geworden. Sie hängt nach unten. 
Der unten angebundene »Stamm kann der 
ziehenden Kraft nicht folgen und muß 
brechen. Trauernd sieht der Rosenfreund 
das Unglück und schuldbewußt muß er sich 
sagen, daß er diesem Uebelstand, der gänz¬ 
lichen Vernichtung seiner schönsten Rosen, 
rechtzeitig hätte abhelfen können. Den 
besten Schutz gegen Stürme bietet eine 
hohe Mauer: sie allein schützt genügend: 
sic ist überdies imstande, die Wärme der 
Sonnenstrahlen zu binden und hei nacht 
lieber Abkühlung wieder auszu.strahlen. 

Fin ebener Standpunkt ist unter allen 
1 instünden besser, da das Regenwasser tief 
eindringen kann. Ist der Boden abschüssig, 
so stürzt bei stärkeren Regengüssen das 
Wasser in die Tiefe und spült sogar oft 
noch so viel Erdreich hinunter, daß die 
W urzeln bloßgelegt sind; eine tiefere Durch¬ 
leuchtung des Bodens findet garnicht statt; 
sie muß erst künstlich erzielt werden durch 
kleine Vorbauten, welche den Abfluß des 
Wassers verhindern. Doch das sind alles 
Sachen, die jeder Rosenfreund beobachten 
und rechtzeitig verhindern kann: es ist also 
auch in der Macht des Rosenfreundes, die 
Zerstörung der Rosen zu verhindern und 
die Lebensdauer derselben und zwar oft 
um viele .fahre zu verlängern. Kiese. 

(Fortsetzung Folgt 
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Roseiibeschrafniiiffcii. 

Ulrich Brunner fils. 
Eim* der schönsten Kosen ist Ulrich 

Brunner. Sie ist eine altere Rosensortiv; 188-). 
läßt alier den Anforderungen der Neuzeit 
nichts zu wünschen übrig. An Gesundheit. 
Form, Farbe, Geruch und W uchs ist sie 
tadellos. Als Treib-, Topf- und Landrose 
ist sic empfehlenswert. 

An Form, Wuchs und Härte ist sie 
Druschki gleichwertig und übertrifft diese 
an Blüh Willigkeit und hauptsächlich an 
Geruch. Sie remontiert sehr gut, was man 
von Druschki gerade nicht sagen kann. 
I in Geruch ist sie hervorragend und wurde 
von einem alten Rosenfreunde schon in 
meiner Jugend als wohlriechendste Hose be¬ 
zeichnet: und in der Tat. icli fand keine 
Rose, die Ulrich Brunner im Geruch riber- 
troffen hätte. 

An Blüh Willigkeit und Grazie stellt sie 
keiner andern Rose nach. Dazu kommt 
noch, daß sie fast dornenlos ist und voll¬ 
ständig winterhart. Der Wuchs ist kräftig, 
mittelmäßig. Ihre zarte, rote Farbe ist 
eine echte Rosenfarbe. Ulrieh Brunner 
kann deshalb jedem Gärtner und Rosen¬ 
freunde. als Frei!and-, Topf- und Treibrose 
aufs Wärmste empfohlen werden. 

Br. Alfons. Wiirzburg. 

The Queen, eine Rose für den Liebhaber. 

Im allgemeinen empfehle ich keine Tee¬ 
rosen für den Liebhaber, da sie vielfach bei 
der Ueberwinterung im Freilamle leiden, 
bald im Triebe zurückgehen und von kurzer 
Lebensdauer sind. Jedoch gibt es auch 
härtere und ganz harte Teerosen wie Dijon, 
Berard und andere. Aus eigener Erfahrung 
kann ich The Queen mindestens als eine 
nicht empfindliche Teerose bezeichnen. Ein 
Hochstarnm dieser Sorte 
unter einfacher Erddecke 
durchwintert. 

Die Ptlanze hat starken, aber nicht ran¬ 
kenden Wuchs und großes, schönes Laub. 
Da die großen, schneeweißen, glockenför¬ 
migen Blumen an den Trieben hängen, kann 
die Rose als niedere Pflanze wenig zur 
Geltung kommen. Veredelt man sie aber 
recht hoch, so ist »‘in solches Bäumchen zur 
Blütezeit allemal ein Prunkstück für den 
Garten, das jeder schön findet. Die Rose 
ist ein reicher BLüher und bringt aucli im 
Herbste noch herrliche Blumen. 

The Queen ist ein beständiger Sport von 
Souvenir d’un ami. Sie erschien IStui im 
Handel, und zwar von zwei verschiedenen 
Firmen, wovon die eine die Neuheit Souvenir 
de S. A. Prince benannte. Im Jahre LSfM 
wurde dann noch einmal die gleiche Rose 
als ein Sport von Bonge re unter dem Namen 
Souvenir de Francois Deak verkauft. Be¬ 
dauerlich ist es ja, wenn so etwas vorkommt . 
Jedoch ist es heute nicht viel besser, da 

hat 11 Winter 
ohne Schaden 

noch Zeitgenossen linden, 
Rosen wieder als Neuheit 
wie uns die jüngsten Er¬ 

sieh auch jetzt 
die ältere, gute 
aufleben lassen, 
oigiiisse lehren. 

Aufeine eigenartige Erscheinung möchte 
ich hierbei noch Hinweisen, daß nämlich «1er 
Sport meistens schöner als die Stammsorte 
ist. Das trifft zu bei The Bride, White 
Marnan Cochet. Erna Teschendorf und ganz 
sicher auch bei The Queen. Dieser letzte 
Umstand war auch wohl die Veranlassung, 
daß die schöne Rose immer wieder als Neu¬ 
heit auf trat, und der arge Mißbrauch den 
man hiermit trieb, spricht zuletzt für ihren 
Wert. 0. Jacobs. 

Roseuscliädliütfc. 
■-■ 

Die Ameisen als Rosenschädlinge. 
ln diesem Frühjahr machte ich eine merk¬ 

würdige Erfahrung, deren Veröffentlichung 
vielleicht dem einen oder anderen Rosen¬ 
liebhaber in Zukunft von Nutzen sein kann. 
Die betreffenden Rosenhochstamme stehen 
auf einem Rasen am Wege. Wie es sich 
gehört. stehen die einzelnen Stämme auf 
gut gepflegten, kreisrunden ßeetchen von 
etwa ßO Centn neter Durchmesser. Sie 
erhalten nur die Morgensonne und stehen 
i‘in bis zwei Meter vom Rande eines Teiches 
entfernt eher feucht wie trocken. Nach¬ 
dem ick diese Rosen im vergangenen Winter 
wiederholt reichlich hatte düngen lassen 
cs wurde dazu Thomasschlacke, Kompost 
und ausgegorener Hühnerdung verwendet 
durfte ich im Frühjahr auf ein gesundes 
Wachstum und einen reichen Flor rechnen. 
Anfangs schien es auch als sollten meine 
Erwartungen in Erfüllung gehen, denn der 
erste Trieb war kräftig, aber gegen Ende 
Mai trat ein sichtbarer Stillstand im 
Wachstum ein. Die anfangs so frisch her¬ 
vorgesproßten Blätter und Knospen nahmen 
alsbald ein kümmerliches Aussehen an. 
Die Kronen von etwa 40 Hochstämmen 
krankten zugute] 

:i il 

letzt sichtlich. Das ließ 
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micli natürlich nicht gleichgültig. Wodurch 
konnte dieser Umschwung veranlaßt sein? 
Icli sah. «laß ich an Rosen nicht viel zu 
erwarten hatte, wenn ich hier nicht sach¬ 
gemäß einschritt. 

Ich forschte also der Ursache nach und 
gewahrte dabei auf dein ersten Beetchen 
einen Ameisenhaufen. Bei näherer Besieh 
tigung fand ich rund um den Wurzelhals 
he rum eine große Mengt* Ameisen Hier 
war die Erde locker und trocken, .letzt 
schnell das zweite* Stämmchen michgesehon! 
Richtig dieselbe Bescherrung! Und so 
war cs überall .Jedes Stämmchen steckte in 
einem nach Tausenden zahlenden Ameisen¬ 
haufen. Mir war sofort klar, daß das hung¬ 
rige Aussehen meiner Rosen dem Besuch 
dieser ungeladenen Gäste zuzusch reiben 
war. W as dieselben in dieser Unmenge 
her hei gelockt hat. weiß ich nicht. Vielleicht 
sagt ihnen die Zubereitung der Rosenerde 
zu. Jedenfalls hatte sich »las Völkchen ganz 
besonders stark vermehrt. Das Jahr 11)11 
war ja in vielem außergewöhnlich. 

Fr icd rieh Ric h t r r von Binnenthal 
schreibt in seinem Weile „Die Rosenschäd- 
linge“: »Durch, das Aufwiihlen des Erd¬ 
reiches um die Wurzeln stören die Ameisen 
diese in ihrer Entwicklung, weil sie den 
nötigen, unbehinderten üontakt dm* Faser¬ 
wurzeln mit den Erdpartikelchen aulheben 
Nach Lu cot und Beuschel soll auch die 
Ameisensäure den zarten Würzelchen ab¬ 
träglich werden: der letztere Autor hält 
auch direkte Wurzelbe,Schädigung nicht für 
ausgeschlossen“. 

Daß die Ameisen nicht allein unter¬ 
irdisch an den Bilanzen, sondern auch am 
Oberhau derselben, an den Blättern und 
Knospen im Verein mit den Blattläusen 
»Schaden stiften, war mir längst bekannt. 
Kurz, icli hatte die Ursache des Uebels 
gefunden und beeilte mich, dieselbe zu 
beseitigen. Mit den Ameisen räumte ich 
gründlich auf. Während eine zweite Person 
an jedem Rosenstamm bezw. auf jedes 
Beetchen langsam meh re re Gießkannen 
Wasser ausgoß, rührte ich mit einem Karst 
in dem aufgeweichten Boden. In dem Erdbrei 
erstickten oder ertranken die Ameisen; diese 
Mordarbeit war mir eine wahre Wonne. 

Ich wünschte, meine Leser hätten den 
günstigen Erfolg, den ich damit an meinen 
Rosen erzielte, mit beobachten können. Er 
war wirklich staun euer r egend. 

Grevenbroich. Willi. Hartmaim. 

Verschiedenes. 

Das Hosentheater in L’Hay. 
Schmi s<» manch schönes Bild ans dem 

berühmten Gravercanx’schon Rosar in L’Hay 
bei Paris hat unsere Rosenzeitung ge¬ 
schmückt, Dies dürfte wohl das Schönste 
unter allen sein. Daß mir der verehrte, 
größte Rosen freund aller Welten die Platte 
zur Veröffentlichung in unserer Zeitung 
überließ, sei ihm an dieser Stelle besonders 
gedankt. Wer aber das Rosentheater aus 
eigener Anschauung kennt, dem wird heim 
Sehen des Bildes wieder der süß erschauernde* 
und eindrucksvolle Moment vor Augen 
stellen, als er die Wirklichkeit in sich 
aufnahm. Nicht verhehlen will ich heute, 
daß unter der vorigen Schriftleit ung unse¬ 
rer Zeitung die Veröffentlichung des Bildes 
auf ernsten Widerstand stieß. Aber das 
mag doch wohl nur der erste Eindruck 
unseres von Beruf aus sittlich strengen 
damaligen Herrn Schrift leiters gewesen sein ; 
denn nichts anderes als Profanie leuchtet 
uns aus der Theateraufführung da ent¬ 
gegen. Nehmen doch die ersten Künstler 
Frankreichs an solchen Aufführungen teil, 
zahlt doch die beste Welt von Paris zu 
den Besuchern, wenn Meister Gravereaux 
zu einer Matine. die nur der Wohltätigkeit 
gewidmet ist, entladet. Die Mitglieder der 
Familie Gravereaux scheuen sich nicht-, im 
Orchester selbst mitzuwirken. Wenn man 
wohltut, wenn man im Reiche der Rosen 
der herzerfrischendsten Kunst frohnt, dann 
ist der Menseh frei von niedrigen Instinkten. 
So meine ich es wenigstens! 

Das Bild seihst erübrigte eigentlich woi 
tere Beschreibung, Nur auf die herrliche, 
durch alte Bäume geschaffene Umrahmung 
des Theaters möchte ich verweisen. Der 
„Liebestempeltt — Liehe und Rosen ge¬ 
hören ja innig zusammen — krönt die 
Mitte des Hintergrundes. Es wird zu bei¬ 
den Seiten von antikem Säulenbauwerk 
kulisscnartig flankiert, Bühnen und Rampen 
decken Rosen, nichts als Rosen, wohin wir 
schauen. Reihenartig angelegte Rasen- 
hügel, die hei Vorstellungen mit Decken 
und Kissen belegt werden, bilden die Sitz¬ 
reihen. So viele Naturtheater ich auch schon 
sah. das Rosentheater in L’Hay ist das 
schönste von allen. Möchte cs mir vergönnt 
sein, in meinem liebsten Lebenswerke, dem 
dereinstigon Rosarium in Britz. G ravereaux's 
schönste Schöpfung nachschaffen zu dürfen. 



dann hin Sch voran« fest überzeugt, manchen 
Theaterfreund auch unserer Gemeinde aLs 
neu gewonnenen Rosenfreund Zufuhren zu 
dürfen. Kohlmannslehner. 

V ereins-Angelegen li eiten. i 
Gewinnung neuer Mitglieder. 

Wir bitten alle Kataloge versendenden 
Rübenzüchter und Handelsgartner in ihren 
neu erscheinenden Verzeichnissen auf unseren 
Verein und seine Rosenzeitung aufmerksam 
machen zu wollen. Flugblätter stellen wir 
für diesen Zweck gerne zur Verfügung. 

Die Rosenzeitung betreffend. 
Richtigstellung. 

Ju der mit meinem Namen Unterzeichneten Notiz 
„ Rechtschreibung der Besonn amen“ auf Seite l!U 
der Nummer Ü Dezember 15111) dieses Blattes sind 
folgende I iruckfohler und Ungenauigkeiten unter- 
gelaufeu. Es soll dort heißen: Kronprinzessin Cäcilie, 
Katharina Zeimet, Louise Walter (Vorname franzö¬ 

sisch), I Irir Brunner fils Lev et issi, nach Leon 
Simons „Noms de roses“, ISlKB jauch in Gravcreaux 
„Roseraic* de l’Ilay 11HJ2- steht Ulric Brunner tfls: 
indessen wird in Frankreich neben JTIric“ auch die 
Schreibweise „Ulrich“ gebraucht j 

Ferner muß in meiner, hieran anschließend ab¬ 
gedruckten f eigentlich nicht für die Rosenzeitung 
bestimmten Anregung zur Verwendung deutscher 
Lettern das letzte Wort „wahren* heißen, nicht 
„mehren“. Auf die Fußnote der Schriftleitung er¬ 
widere ich, daß alle der deutschen Sprache kundigen 
Ausländer auch die deutschen Schriftzeichen kennen 
und daß ihnen das Lesen dieser, nach der Anssage 
vieler, keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Beberdies 
könnte doch die Rücksicht auf das Ausland und noch 
dazu auf eine kleine nicht deutsche Minderheit unter 
den Lesern, niemals ein Grund sein, den deutschen 
Text in einem deutschen Blatte mit undeutschen 
Lettern zu drucken. 

Schließlich bemerke ich noch, daß unter „Berich¬ 
tigungen“ auf Seite 1M7 der Nr. F> »Oktober UH1) 
fälschlich mein Name als Verfasser gesetzt ist. 

H. Jensen. 

Herrn Herrn. Kiese, Vieselbach-Erfurt' 

In Nr. ß der Rosenzeitung schreibt u. a. Herr 
H. Jensen. er möchte an regen, daß die- Rosenzeitung 
in Zukunft in deutschen Lettern (sic), warum nicht 
Buchstaben ?, gedruckt werde. Ich kann diese An- 

Das Roseutheater im Rosarium von ITIay, Baris. 

f UB ill&A Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin DFG 
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i'egung nur in jeduv Beziehung unterstützen und 
möchte beantragen. daß eine diesen Punkt bctr. 
Umfrage unter den Mitgliedern unseres Vereins ver¬ 
unstaltet werde und Stimmenmehrheit, entscheiden soll 

Rücksicht. auf ausländische Mitglieder ist, glaube 
ich, kaum notwendig, denn da wo die deutsche 
Sprache gelehrt wird, winden die Schüler doch auch 
mit den deutschen .Schriftzeieheu bekannt gemacht, 
Allenfallsige verlorene Gewandtheit im Lesen der¬ 
selben ist aber leicht wieder zu erlangen, besonders 
wenn man dazu gezwungen ist. 

Außerdem möchte ich Sie, Herr Schriftleiter, in- 
HtUndigst bitten, mit der Ausmerzung der unendlich 
vielen Fremdwörter in unserer Zeitung einen Anfang 
zu machen. Warum wird noch immer reinontierend 
anstatt immerblflhend gebraucht. Redaktion anstatt 
Schriftleitung, Protektorat anstatt Schutz. Abonne¬ 
ments anstatt Bezug, Annoncen anstatt Anzeigen. 
Manuserijitc anstatt Handschriften, Tcehybriile an¬ 
statt Teekrenzung usw. Es wimmelt davon. 

Wenn Herr H. K. in Britz den Kamen Baby rosen 
eitifühten will, so sollte er auch Biiby gedruckt wer¬ 
den. obschon ich durchaus nicht einsehe, warum wir 
nicht bei unseren Zwergrosen stehen bleiben, anstatt 
einen schlechten Ersatz vom Auslände borgen sollen. 

Diese Sache bedarf einer starken, führenden, un¬ 
verdrossenen lland und sie wird sieh bald Bulin 
brechen und Nachahmer Hilden, 

Ich bitte, diesem Vorschlag Berücksichtigung zu 
gewähren und zeichne mit vorzüglicher Hochachtung’ 

Alex, Stich. 

Nachschrift. 
obige Briefe wurden seitens der Schrift! eit ung 

wortgetreu abgedruckt; auch wurde der Probedruck 
Herrn .lensen zugesandt. So weit cs möglich ist, 
werden Probedrucke den Mitarbeitern zur Kor¬ 
rektur in Zukunft zugesandt werden; aber eine Ver¬ 
pflichtung, es jedesmal zu tun, kann und wird die 
Schriftleitung nicht übernehmen. 

Daß iu vorletzter Nummer Druckfehler vor- 
gc kommen sind, ist richtig; das war leider mir dem 
Wechsel der Schriftleitung und dem Wechsel der 
I »nickend verbunden und wird sich in Zukunft ver¬ 
meiden lassen. Jedenfalls soll es am guten Willen 
bei beiden Teilen nicht fehlen. Daß Druckfehler und 
den Sinn entstellende Veränderungen einer Berichti- 
ining bedürfen, ist völlig klar: aber die Schrift- 
loitung muß Hebertreibungen zu verhindern suchen. 
Die Kosenzeitung ist der Rose wegen da, aber nicht 
uni als deutsche Grammatik oder als Lehrmittel zu 
dienen. Das Mißfallen über eine derartige Schul- 
uieisterei ist in dem letzten .lahre und ganz beson¬ 
ders in den beiden letzten Versammlungen hin¬ 
reichend betont und gründlich gerügt worden. Die 
Leser der Kosenzeitung sind keine Schulbuben mehr 
und verdienen keine solche Behandlung. 

Die Anregung, die Hosenzeitung in deutschen 
Buchstaben zu drucken, ist nicht neu und wurde 
schon einmal in früheren Jahren gemacht. Die Sache 
verdient gründlich geprüft zu werden. 

Wir sollten die deutsche Kosenzeitung in deut¬ 
schen Buchstaben drucken! Wie sieht es denn in 
der Welt aus ? Die Russen und Japaner, die Türken, 
* hinesen lind Griechen haben ihre eigenen Buch¬ 
staben. aber keine Kosenzeitung. Das ist ganz be¬ 
greiflich, da sie den Kosen nicht genügend Interesse 
entgegenbringen. Uebrigens können diese halb- oder 
ganz asiatischen Nationen uns nicht als Vorbild 
dienen. Bestimmend müssen für uns europäische 
Verhältnisse sein. Eine Rosenzeitung mit deutschen 
Buchstaben wird ganz ausschließlich in Deutschland 
gelesen werden! 

Mit Sicherheit kann man sich sagen, daß jeder 
Deutsche den Druck mit lateinischen Buchstaben 
ebenso gut und leicht versteht und liest, wir* den 
Druck mii deutschen Buchstaben. Leute, welche 
weder lesen noch schreiben können, kommen als 
Leser für unsere Zeitung nicht in Betracht. Die 
lateinischen Buchstaben gelten in Oesterreich. Italien. 
Spanien Portugal, Frankreich, England, Holland. 
Belgien, Norwegen. Schweden, in ganz Amerika, 
kurz und gut in allen Weltteilen; in alle Länder 
gelangen auch Exemplare der Kosenzeitung. Des¬ 
halb müssen wir auch diesen freieren internationalen 
und auch zugleich nationalen Standpunkt einnehmen 
mul die Kosenzeitung mit lateinischen Buchstaben 
fernerhin drucken lassen. Bei einem so allgemeinen 
Unternehmen kann man unmöglich den entgegen¬ 
gesetzten Standpunkt einnehmen: es wäre unprak¬ 
tisch und engherzig, eine Aenderung eintroton zu 
lassen Dazu kommt aber noch, daß die lateinischen 
Buchstaben runder, schöner und größer sind, sich 
leichter lesen lassen, als die deutschen, meist klei¬ 
neren. unschönen und eckigen Buchstaben: auch 
kommen weit weniger Druckfehler bei Benützung 
lateinischer Buchstaben vor. Das sind wahrlich 
Gründe genug, vorläufig beim Alten zu bleiben und 
keine Neuerung einzufiihrcn, welche man nachträg¬ 
lich bitter bereuen müßte. 

Auf die Reinheit der deutschen Sprache werden 
wir das größte Gewicht legen. Fis ist richtig, daß 
manche Fremdwörter in der deutschen Schrift- und 
Umgangssprache gebräuchlich sind; sehr oft sind die¬ 
selben aber gut und praktisch und viel besser als 
die neu ein geführten Ausdrücke. Hilten wird sich 
die Schriftleitimg vor der in deutschen Büros ge¬ 
bräuchlichen Au«druckeweise nnd vor den besonders in 
Bayern üblichen, zusammengesetzten Wortbildungen; 
das ist ein überwundener Standpunkt, welcher nicht 
mehr in die Gegenwart paßt. 

Es ist nicht so leicht etwas besser zu machen 
und das mißlingt oft gründlich: als Beweis führen 
wir Ihre eigenen Worte an. Protektorat sagt keines¬ 
wegs das gleiche wie das Wort Schutz: Abonnement 
bedeutet etwas ganz anderes als Bezug; ebenso 
stehUs mit Teehybride und Teekrenznng. Will 
man eine Hybride in Bezug auf Abstammung be¬ 
zeichnen, so kann man von Tee-Remontanthybride 
oder von Remontant - Teehybride sprechen oder 
schreiben: es sind Ausdrücke, welche Herr Pr. Müller- 
W eingarten schon vor 2it Jahren einführen wollte. 
Aber die Worte Teehybride und Teekreuzung drücken 
etw as ganz Verschiedenes aus. Die Hybride ist eine 
Bilanz* ; die Kreuzung ist eine Handlung, ein ge¬ 
schlechtliches Verbinden zweier verschiedener Arten. 

Diese wenigen Worte mögen genügen, Ihnen zu 
beweisen, daß es gar nicht, so leicht ist. Verbesse¬ 
rungen einzuführen. Jedenfalls können Sie überzeugt 
sein, daß die Schriftleitung den besten Willen hat. 
es gut zu machen, aber Allen zu gefallen ist 
unmöglich. Der Vorstand. 

Große Gartenbau-Ausstellung in Breslau 
1913. 

Auf die unserem Januarhefte beigegebenen Melde¬ 
bogen für die Rosenaustellung in Breslau sind schon 
zahlreiche Anmeldungen eingegangen. Wir verw eisen 
heute nochmals darauf und auf die Anzeige in diesem 
Heft. Auch die „Deutsche Dahlien-Gesellschaft hat 
ihre Reiteilignng zngesagt. Auf Wunsch können 
PÜanzungen schon in diesem Frühjahre vorgenommen 
werden. 

Auskunft erteilt und Meldebogen versendet die 
„Geschäftsstelle für die Gartenbau-Ausstellung *. 

Breslau I, Breitestraße 25. 

B QG QM 
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Rosen-Ausstellung- in Forst (Lausitz) 1913. 
.Im Jahre 11118 lindef. in Forst i Nun.sitz) zwecks 

<rrilndting eines ständigen Kosars eine Kosen a Umstellung 
Statt, veranstaltet vom Verein der Gärtner und 
Gartenfreunde in Forst unter Mitwirkung des Vereins 
deutscher Busenfreunde. Das Programm für die Aus¬ 
stellung wird in Nr :5 der Rosenzcituiig veröffentlicht 
werden. Der Vorstand. 

Fragekastcu. 

Personalnachricfilen, i 
Fr. Br alle, Gartenarchitekt und kgl. 

(rartenins^oktor in Mannheim, wurde für 
seine Mitwirkung am Gelingen der Brüsseler 
Weltausstellung 11)10 vom König der Bel 
gier das Ritterkreuz des Kronenordens ver¬ 
liehen* 

II. Stapel, städt. (Tarteninspektor in 
Darmstadt, ist zum städt. Gartendirektor 
ernannt worden. 

Franz Ve 11en, Teilhaber der Firma 
Karl Friedrieh \'eiten, llandelsgairtiitir in 
Speyer, hat den Titel < >ekonumierat erkalten» 

Der Verlag des „Journal des Roses“, 
bisher im Besitz des verstorbenen Herrn 
Pierre Coehet-Snisnes, ist am 1. Jan. HU 2 
in den Besitz des Herrn Gochet-Cochet in 
(loubert n bergegangen. 

Frage 6. Welche Schlingrosen empfehlen Sie mir 
an die Mauer einer Grabstätte. Am liebsten in 
den Farben weiß oder rosa. 

Frau Dr. H. in M. 

Antwort auf Frage 6. In weiß empfehle ich Ihnen 
Gruß an Zabern. In rosafarben Porothv Perkins 
und Tmisendschüu, 

Frage 7. Ist die F nt erlüge von Maiietti zu em¬ 
pfehlen oder nicht? P. A.. Breslau. 

Antwort auf Frage 7. Für Treiberei ist diese 
Unterlage gut und empfehlenswert. Dagegen 
für unser rauhes Klima ins freie Land nicht, zu 
empfehlen. 

Frage 8. Welches ist die größte Hose in der Blüte? 
Allr. M. in Str. 

Antwort auf Frage 8. Die beiden größten Rosen 
sotten in der Blüte sind wohl immer noch Paul 
Ney ron und Her Majestv. 

Frage 9. Ich habe einen Berghang und möchte 
denselben mit Schlingrosen bepflanzen. Weicht 
8<>rte ist wohl die empfehlenswerteste V Hs soll 
gleichzeitig eine Yogelschntzhecke werden. 

F. in Br. 
Antwort auf Frage 9. Als sehr schmdtränkend« 

Sorten empfehle ich: Dawsun, Vglaia und 
Wichiirana-ffybriden. Sie finden in letzter Klasse 
alle Farben vertreten. Die Schriftlcitmig. 

Grosse 

Gartenbau Ausstellung in Breslau 
Mai bis Oktober 1913. 

nlm Anschlüsse an die von der Königl. Haupt- u. Residenz¬ 

stadt Breslau unter dem Protektorate Sr. Kaiserl. und 

Königl. Hoheit des Kronprinzen des deutschen Reiches 

und Kronprinzen von Preußen veranstaltete Ausstellung 

zur Jahrhundertfeier der Freiheitskriege“. 

• Rosenausstellung. 

Geschäftsstelle: Breslau I, Breitestrasse 25. 

Helvetia. 
Die schöne neue 

Teehybr.-Rose. 
beschrieben 11. allgebildet in Nr. f». 

1911 liefert noch so langt Vorrat in 

kräftigen Freiland pflanzen aus dem 

Uebmvinteruiigsraitm zu 5 Mark. 

E. Heizmann, 
Rosenkulturen, 

Männedop f, 
Schweiz. 

Anze i ge n - A u ft rage für 
die „Rosenzeitung“ sind an die 
Macklot sche Buchhandlung u. 
Bttchdruckerei in Karlsruhe. 
Waldstr, 10/12 (Telef. 110). 
gelangen zu lassen. 

Einbanddecken 
zur ltosviizeHimg versendet zum Preise von 1 Mk. 30 Pfg. (inkl. Porto) 

Der Vorstand: Gartendirektor F. RIFS, Karlsruhe i. B. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin 
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Gruß an Aachen iPolyantha-Rofe) Ph. Geduldig 1909 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem. FU Berlin 
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Zu dem Farbenbilde. 

Gruss an Aachen. 
Polyantha-Hybride, 

Züchter: Philipp Geduldig, Aachen 1909. 

Leber Polyantliarosen und deren großen 
Wert als Gruppen-, Rabatten- und Linien¬ 
rosen ist in den letzten Jahren viel Be¬ 
herzigenswertes gesteh rieben worden. Die 
Nachfrage und die Beliebtheit derselben 
wird immer größer und dementsprechend 
auch die Zahl der Neuzüchtungen, Die 
Auswahl wirklich wertvoller Polvantha- 
rosen ist deshalb keine leichte. 

Eine wirklich wertvolle und bewährte 
Polvantha-Hybridrose stellt die von Pli. 
Geduldig-Aachen im Jahre 1908 in den 
Handel gebrachte „Gruß an Aachen“ dar, 
die schon bei ihrem ersten Erscheinen 
großes Aufsehen erregte. Sie hat vor allem 
den Vorteil vor vielen anderen Rosen, daß 
sie eine unermüdliche Bliiherin und tat¬ 
sächlich sehr widerstandsfähig gegen kalte 
und feuchte Witterung ist. 

Ihr Wuclis ist gesund, mittelstark, buschig 
gedrungen und aufrecht. Die Knospe ist 
ziemlich lang, rötlich-orangefarbig, mit 
stark gelbem Scheine; die geöffnete Blume 
ist leicht rosafarbig mit gelbrosa Schein, 
zuweilen auch wechselndem Farbenspiel. 
Von dem dichten, lederartigen, glänzenden 

Laube lieben sich die herrlichen Farbentöne 
sehr wirkungsvoll ab. 

Die Blume ist kamellienartig, schön ge¬ 
füllt. und hat einen Tunfang von bis zu 15 cm. 

Ihr reiches Blühen und die schöne Be¬ 
laubung zeigt, sich am augenfälligsten als 
Hoch- oder Halbstamm. 

Wird „Gruß au Aachen“ als Gruppenrose, 
wozu sic sich vorzüglich eignet, verwendet, 
so müssen die langen, abgeblühten Triebe 
sinngemäß entfernt werden. Die neuen Triebe 
kommen dann von unten und die Pflanze 
behält ihr gefälliges, gedrungenes Aussehen. 

Will man „Gruß an Aachen“ mit langen 
Stielen schneiden, so müssen, wie bei Frau 
Karl Druschki, zeitig alle Nebenknospen 
entfernt werden. Die kleine 3Iiike lohnt 
sich reichlich. 

Schon als diese Rose dem Handel kaum 
übergeben war, durfte man annehmen, daß 
ihr eine große Zukunft Geschieden sei. Sie 
hat sich denn auch ausgezeichnet bewährt 
und sich viele Freunde erworben, sodaß 
sie in wenigen Jahren zu den beliebtesten 
und nachgefragtesten Massensorten gehören 
dürfte. F. Ries. 

UB 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
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Größere Aufsätze. 

Ueber Rosenschädlinge aus dem Pflanzen¬ 
reiche, deren Ursachen und Anleitung zu 

ihrer Bekämpfung-. 
Von F, Ries, Karlsruhe. 

(Fortsetzung.) 

In Nachstehendem möchte ich nun noch 
auf Versuche Hinweisen, die zur Bekämpfung 

des Itosenrostes mit Schwefelkalkbrühe 
neuerdings gemacht worden sind und die 
alle von gutem Erfolg waren. 

In Heit Nr. 3 des Jahrgangs 1910 der 
Hosenzeitung berichtete Herr Professor 
(Jnau über sehr günstige Resultate, die 
bei der Bekämpfung des Rosenrostes mit 
Schwefelkalkbrühe im Vereins - Rosar in 
Sangerliausen erzielt wurden. 

Auch Herr V. Teschendorff-Cossebaudo, 
dessen Rosa laxa-Kiilturcn außergewöhnlich 
stark unter dieser Krankheit litten, führte 
ebensolche Versuche durch, nachdem er 
alle möglichen anderen Mittel vergeblich 
angewandt hatte. Auch er konnte eine 
sehr günstige Wirkung der Schwefelkalk- 
brühe feststellen. Noch mehrere andere 
"V ersuchsansteller haben in verscliiedenen 
Fachzeitschriften über ähnlich günstige 
Erfolge berichtet. 

Im übrigen verweise ich auf die Bro¬ 
schüre Nr. 23 der Agrikultur-Abteilung 
der Schwefelproduzenten, 6. m. b. H. in 
Hamburg, die in erschöpfender Weise die 
Anwendung der Schwefolkalkbrühe be¬ 
handelt. 

b. Der Rosenmeltan. 

Analog den Rostpilzen kommen auch die. 
Meltaupilze auf den verschiedensten Kultur¬ 
pflanzen vor und üben auf die Rosen ihre 
verheerende Wirkung in gleicher Verbrei¬ 
tung aus. 

Der Erreger des Meltaus der Rosen gehört 
der Familie der echten Meltaupilze, den 
Erysiphaceen, an und ist Sphaerotheca 
pannosa benannt. Er ist ein Pilz, der be¬ 
sonders bei feuchtwarmer und wechselnder 
Witterung, Mangel an Luft und Licht. 
Gelegenheit ztun Befallen der Rosen findet. 
Der Pilz überzieht die Blattunterseite, oft 
auch beide Flächen des Blattes, ebenso die 
Triebe, Blütenstiele und selbst die Kelch¬ 
blätter. die durch die Wucherungen seines 
spinnwebeartigen Myccls mehlartig weiß 
erscheinen. 

Das Myeel des Pilzes entwickelt kurze 
Seitenäste i Konidien träger), welche große 
ovale Sporen absetmiiren i'Abbildung 2). 
Die Sporen befallen im Laufe des Sommers 
andere Rosen, wodurch die Krankheit weiter¬ 
verbreitet wird. Eine andere Entwieklungs- 
form des Pilzes stellen die kleinen, mit 
charakteristischen Stützfäden versehenen 
schwarzen kugelförmigen Fruchtkapseln, die 
sog. Perithecien (Abbildung 1), dar. die 
als dunkle, winzig kleine Pünktchen mit 
blosem Auge zu sehen sind. In den Peri¬ 
thecien entsteht ein ovaler Schlauch, der 
acht Sporen enthält. Die Perithecien mit 
den darin entwickelten Sporen dienen dem 
Pilz zur lieber Winterung. Auf den Blättern 
und an den Zweigen tritt er in Form von 

. AI)Dll(lUllg I. uyiMKiyuicba inuuiutja, nur eCUlt* tiOS1 
1 — einzelnes Senlaneligtikiuse; 2 Oberfläche na «sieht «los Piljs^cwobes. V = Porlthecimi 

(Ascusporeti). st. = Stiiußlden, <*o, - Koiifdienträger 

bphaerotbeca pannosa, der echte Rosenmelfcau, 
1— " ~ ium, A = Schlauch (Aseus) mit 8 Sporen 
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sckhnmelähnlichcn, wei ßen oder grauen, 
flaumartigen Geweben auf. Sehr häufig ist 
er auch an den Stacheln zu finden, wo er 
filzige oder auch krustenformige Beläge 
bildet, die schließlich hräunlichgrau werden. 

Mit Hilfe kleiner Haftscheiben und Sang¬ 
organe entzieht der Pilz den Pflanzen die 
zu seinem Aufbau und zu seiner Weiter¬ 
entwicklung nötigen Nährstoffe, Die hier¬ 
durch hervorgerufene Entkräftung der Rose 
läßt die Blüten nicht zur Entwicklung 
kommen, die Blätter rollen sich zusammen 
und fallen schließlich ab. Ein starker 
Meltaubefall hat außer diesen Schädigungen 
oft auch Verkümmerungen und sonstige 
Verunstaltungen der befallenen Pflanzen¬ 
teile zur Folge; der Wuchs der Rose kann 
völlig hintangelialten werden, ja es kann 
ein Zugrundegehen derselben statthaben. 
Besonders der zweite und schöne Herbstflor 
kann durch den Meltau oft gänzlich ver¬ 
hindert werden. Die befallenen Pflanzen 
bieten meist einen kläglichen Anblick dar. 
Die durch den Pilz verursachten Schädi¬ 
gungen sind somit recht ernster Natur. 

Daß man eifrig bemüht gewesen ist. die 
Ausbreitung des Schädlings zu hemmen, 
liegt klar auf der Hand, und man hat auch 
ein gutes Mittel zur Bekämpfung gefunden, 
nämlich den Schwefel. Soll dieser wirken, 
so muß er natürlich rechtzeitig und zweck¬ 
mäßig angewendet werden. Am vorteil¬ 
haftesten ist es, ihn als Vorbeugungsin itte'l 
zu gebrauchen, uiul die Rosen zu schwefeln, 
ein* die Krankheit ausgebrochen ist, denn 
eine Bekämpfung des Uebels ist schwerer 

als das Verhindern der Keimung 
der den Blättern aufliegenden 
Sporen. Genau Vorhersagen läßt 
sich das Auftreten der Krankheit 
nicht; in einer Gegend erscheint 
sie bereits Mitte Juni, während 
sie in einer anderen erst im duli 
beobachtet wird. In jedem Falle 
wird es gut sein, bereits Mitte Juni 
eine Schwefelung vorzunehmen. 
Zu diesem Zwecke benutzt man 
den feinsten gemahlenen Schwefel 
(k e i n e Schwefelblumen, sondern 
gepulverten Stangenschwefel) und 
bringt ihn mittelst eines geeig¬ 
neten Zerstäubers derart auf die 
Pflanzen, daß diese aussehen, als 
ob sie mit gelbem Staube bedeckt 
wären; auch die jungen Triebe 
soll man soviel wie möglich zu 
treffen suchen. 

Sollte der Schwefel Neigung zum 
Zusammenhalten zeigen, so kann man leicht 
Abhilfe schaffen, indem man mit je 10 Pfund 
Schwefel 1 Pfund Kalk kräftig durchmischt. 
Beim Bestäuben der Pflanzen tritt man 
nicht dicht an dieselben heran, sondern 
einen Schritt zurück. Der Schwefel wird 
sich dann wie eine feine Wolke über die 
Pflanzen ausbreiten, wodurch in der Regel 
alle Teile gut getroffen werden. Die Arbeit 
muß in Zwischenräumen von 3 bis 4Wochen, 
je nach der Witterung wiederholt werden; 
auch ist darauf zu achten, daß man, wenn ein 
Regen den Schwefel Überzug abgewaschen 
hat, die Schwefelung von neuem ausfiihrt, 
sobald die Blätter abgetrocknet sind. 

l eb erbau pt soll man die Arbeit erst 
dann beginnen, wenn kein Tau mehr auf 
den Pflanzen liegt. Ist die Krankheit bereits 
ausgebrochen, so muß die Bekämpfung 
intensiver in Angriff genommen werden 
und Öfter, etwa alle 14 Tage, die Schwefe¬ 
lung wiederholt werden, damit die An- 
steckungsgefah r gesunder Pf lanzen ver¬ 
mindert und die bereits vorhandene Krank¬ 
heit eingedämmt wird. 

Nun ist aber auch zu beachten, daß die 
Wi rk samkeit des Trockenschwefelns erst 
hei einer Luftwärme von mindestens 25 0 C 
eintritt, weil erst hei dieser Temperatur 
aus dem auf den Blättern aufgestreuten 
Schwefelpu 1 ve r sch we f li ge Sau re durch 
Oxydation des Schwefels entwickelt wird, 
welche den Pilz infolge der energischen 
Einwirkung zum Absterben bringt. Da 
aber der Meltaupilz hei Temperaturen von 
12 14 C gedeihen kann, so ist es uner- 
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läßlich, um das Trockenschwefoln wirksam 
v.\\ gestalten, daß die Bestäubung an sonnigen 
und warmen 'Pagen vorgenommen wird. 

Die Erfahrung lehrt nun, daß, wenn auf 
heiße luge mit anhaltender Troclcenlidt 
— weich letztere das Frukti (feieren der 
Meltausporen verliindert länger an¬ 
haltender liegen mit Tompcraturerniedri- 
gung eintritt, die Meltaupilze plötzlich mit 
einer Macht auftreton. die den Gärtner fast 
mutlos machen kann. Warum unter diesen 
Umständen das Schwefeln absolut nichts 
helfen will, geht sehr einfach daraus hervor, 
daß nämlich der Wettersturz die Luft¬ 
temperatur auf jenes Minimum abgckuhlt 
hat, bei welchem die schwellige Säure sich 
nicht mehr zu entwickeln vermag. 

Ist nun aber diese Abkühlung nicht unter 
ll!—14 0 C gesunken, so tritt, bei den Meltau- 
pilzen Sporenbildung ein, welche vor dem 
Wetterstürze, trotz der höheren Temperatur 
deshalb nicht erfolgen konnte, weil die 
hierzu notwendige Luftfeuchtigkeit fehlte. 
Da nun diese beiden Momente — Luft¬ 
temperatur von zwar mindestens 12 bis 
14° C, jedoch unter 25" (■ und hinreichende 
Feuchtigkeit — in unseren Länderstrichen 
zur Sommerszeit häufig Zusammentreffen, 
so wird i‘s erklärlich, warum wir unter 
solchen Umständen mit dem Schwefeln 
gegen die Meltaupilze nichts auszurichten 
vermögen. 

Die verschiedenen Momente muß der 
Gärtner nach Möglichkeit berücksichtigen, 
wenn er mit dem Schwefeln etwas gegen 
die Meltaupike erreichen will. T)a wir 
aber leider über Witterungs- und Tempe- 
ratnrVerhältnisse nicht Herr sind, forschte 
man nach, ob es denn nicht eine Abhilfe 
dagegen gibt, daß die Temper&turminima 
fiir die Entwicklung des Pilzes und die 
Bildung der schwefligen Säure bei der 
Irockenschwefelung so weit auseinander- 
liegen. Man ist bei diesen Versuchen auf 
eine Schwefelverbindung gekommen, welche 
nicht erst des hohen Grades von Luft- I 
temperatur bedarf, um da.s wirksame Agons 
zu erzeugen, die Schwefelleber (Hepar 
sulfuris oder Kaliumpentasulfid), Dieses 
Mittel wird am besten in 0,2—0,3prozen- 
tiger Lösung allein, oder noch besser mit 
einem Zusatz von Ö,8 1,0 ° o Schmierseife 
verwendet. Mit dieser Konzentration, bei 
welcher nennenswerte Blattbeschädigungen 
vermieden werden, erzielt man eine gute 
Wirkung, wenn man zeitig Bespritzungen 
der erkrankten Pflanzen vomimmt. Wo 
der Meltau trotz dieser Maßnahmen auf- 

iß 

getreten ist, wird es gut sein, im Spätherbst 
ulle verdächtigen Triebe abzuschneiden und 
ebenso, wie alle alten Blätter, zu sammeln 
und zu vernichten. 

Sowohl an rost- wie an meltaubefallenen 
Bilanzen findet man häufig kleine I bis 2 nun 
lange Insekten, Maden, die an enteren 
ziegelrot, an letzteren mehr schmutziggrau 
gefärbt sind. Diese Maden ernähren sich 
von den Pilzsporen und können daher als 
natürliche Vertilger der genannten Pilze 
angesehen worden. Daß aber die Verbrei¬ 
tung der Ifust- und Meltaupilze durch die 
Maden in einem für die Praxis wesentlich 
in Betracht kommenden Grade eingeschränkt 
wird, dürfte im allgemeinen nicht Vor¬ 
kommen. An den Maden gehen später, 
nachdem sie sich verpuppt haben, äußerst 
zierliche, kaum 2 mm lange Mücken i Myeu- 
diplosis) hervor. 

V er seine Kosen liebt, wird die ange- 
tührte Arbeit nicht scheuen, da seine Mühe 
durch einen reichen Blütenflor belohnt 
wird, den er sonst jedenfalls missen wird: 
andererseits werden besonders dem Kosen- 
ga'rtner und -Züchter die Kosten durch die 
Einnahme, welche er für seine Blumen und 
Pflanzen erzielt, reichlich gedeckt werden. 

(Fortsetzung folgt) 

Die Lebensdauer der Rosen. 
(Fortsetzung.) 

Teil will nun auf die einzelnen Klassen 
etwas näher eingehen. 

1* Daninarosen und deren Abarten 
haben ein unbegrenztes Lebensalter, 
weil sie sich immer wieder aus dem 
Wurzelstock verjüngen, Einen Beweis 
haben wir an dem tausendjährigen 
Kosenstock am Dom zu Hildesheim. 
Ebenso alt werden die Contifolien und 
Kapuziner rosen, die Kosae cinnamo- 
meae, carolinae, rubiginosae und pim- 
pinellifoliae, vorausgesetzt, daß sic 
wurzelecht und von Natur winterhart 
sind. 

2. Die Rosa rugosa ist hei normalen 
W intern vollständig winterhart, doch 
hatte der 18. Oktober 1909 viele dieser 
Sorten bis ins alte Holz vernichtet, 
so daß es mit der Winterhärte auch 
da vorbei war. Man kann wolil sagen, 
daß die Rosa rugosa ein Alter von 
20—25 Jahren erreicht. Herr Jacobs- 
Weitendorf teilte mir mit, daß vor 
3 Jahren alle Abkömmlinge der Rosa 
rugosa wie Eonrad Ford. Meyer, Nova 
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Zembla etc. infolge des Frostes ein- 
gingen Die holländische Rugosauntcr- 
lage bleibt zwar gesund, doch bricht 
sie wie Glas beim Umlegen; deshalb 
ist diese Sorte für umzulegende Rosen 
nicht zu empfehlen. Von Mad. Georges 
Bruant sieht man auch sehr große 
starke Sträucher; mit ihren Niphetos- 
äfanlielum Knospen macht sich diese 
Stu te sehr hübsch als Vorstraueh. Ein 
Alter von 15—20 Jahren ist bei der 
Rose Mine. George Bruant keine Selten¬ 
heit. Ebenso hart und unempfindlich 
gegen den Frost sind die Moosrosen 
und deren Abkömmlinge, sowie die 
gallischen und Provinzrosen. 

;{. Auch T ce h v b r i den erreichen ein 
ziemlich hohes Alter. Mme. Caroline 
Testout und deren Abkömmlinge 
werden zuweilen und unter günstigen 
Umständen 20 Jahre alt und noch 
mehr. Allerdings schrie!) mir Jacobs 
von einer La France-Kranlcheit. welche 
er bei der Testout beobachtet haben 
wollte; aber ich habe noch nichts 
davon bemerkt. Ich besitze einen Stock 
von 28 Jahren; derselbe wurde in den 
letzten 10 Jahren nicht mehr nieder¬ 
gelegt, weil er zu stark und zu dick 
geworden war. Er blüht aber alb' 
.Jahre reichlich. 

Von anderen Teehybriden zeigt La 
Tosca einen äußerst gesunden kräftigen 
Wuchs und ist infolge ihrer Härte von 
langer Lebensdauer. Von den gelben 
Teeliybriden scheint Mad. Ravary eine 
der härtesten zu sein, trotz ihres 
reichen Bliihens und ihres nicht über¬ 
mäßig starken Wuchses. Auch Herzogin 
Marie Antoinette ist sehr hart und wird 
bald allgemein verbreitet sein. Viele 
der gelben Teehybriden haben zu viel 
Teeblnt; infolgedessen sind sie im 
Winter sehr empfindlich, was natür¬ 
lich die Lebensdauer stark beeinträch¬ 
tigt. Eine weitere kräftig wachsende 
Sorte mit kerngesundem Holze ist 
»Gruß an Teplitz“. Diese Sorte bleibt 
bei jeder Kälte gesund bis an die 
Spitzen. Im Elsaß und im Rheinland 
sah ich in diesem Sommer Bäumehen 
von 1 */g Meter Eronendurchmesser. 
Auf geeignetem Standort glaube ich 
sicher, ist die Rose, niedrig gezogen, 
nie tot zu machen. Bei Hochstamm- 
Veredlungen kann man hoffen, daß 
dieselben unter den günstigsten Um¬ 
ständen 25 bis 80 Jahre alt werden 

können. Bestimmte Regeln gibt es 
darüber nicht und Ausnahmen sind 
selbst-.verständlich nicht ausgeschlossen. 
Im allgemeinen möchte ich annehmen, 
daß die meisten Teehybriden bei ent¬ 
sprechender Pflege ein Alter von 10 
bis 15 Jahren oft erreichen können. 

4. Remontant hybriden. Die älteste 
Klasse unter den edlen Rosensorten 
könnte man kurzweg in 8 Sippen 
teilen. Die Rotschild-Sippe mit dem 
starken kräftigen Holze der Ba- 
ronne de Rotschild; die Jacqueminot- 
Sippö mit den starken bedornten 
Zweigen, wie General Jacqueminot; 
und die dritte Sippe, die Victor Ver- 
dier-Sippe, wie Milo, Eug^nie Verdier. 
Von diesen drei Sorten ist die General 
Jacqueminot-Klasse wohl die härteste, 
da sie selten oder nie erfriert. Bei 
gesundem Wuchs und kunstgerechtem 
Schnitt könnte diese Klasse ein Alter 
von 20 Jahren mit Sicherheit er¬ 
reichen. 

Von der Rotschild-Klasse werden 
die ganz starkwachsenden Sorten nur 
8 10 Jahre alt, weil das Holz viel zu 
markig ist und im Winter zu stark 
leidet. Das Holz ist kurz und dick 
und schwammig, und deshalb bietet 
die Rinde sowohl wie die Schnittfläche 
der Zweige für die auf- und absteigen¬ 
den Bolirwespen den besten und ge¬ 
eignetsten Schlupfwinkel. Dagegen 
kann man der Verdier-Klasse eine 
längere Lebensdauer zusprechen, sogar 
15—20 Jahre. 

5. 1 >Ie Noisette r o s e n haben mehr Tee- 
rosen-Charakter; sie machen gewöhn¬ 
lich im Spätsommer mächtige Triebe 
uml blühen meist an den Endspitzen 
der langen Zweige. Will man mehr 
Blumen erzielen, ist es sehr ratsam, 
die Spitze fortzunehmen und den 
langen Trieb horizontal oder noch 
besser ein wenig nach unten zu be¬ 
festigen. Das Resultat wird sein, daß 
die meisten Augen austreiben und 
viele aber kleinere Blumen bringen. 
Das Sortiment ist nicht groß. Von 
denjenigen, welche am meisten anzu¬ 
treffen sind, werden wenige älter als 
15 Jahre; es sei denn, daß sie mit außer¬ 
gewöhnlichen Winterschutzmitteln wie 
mit Kästen behandelt werden und an 
Pflege und Fürsorge alles getan wird, 
was möglich ist, um ein höheres Alter 
zu erzielen. Die schönsten sind William 
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Allen Richardson, Mine. Pierre Cochet 
Jleve cl’or, Ophirie, [/Ideal, Cid ine 
Forestier, Ahnde Vibcrt. Letztere, ist 
wo hi eine der ältesten dieser Jvla$$e; ' 
doch hat das Holz mehr Remontant - 
blut und hält fast überall ohne 
Decke aus. 

ß- 1 lie T e e rosen, besonders ganz reine 
Teerosen. sind sehr empfindlich, 
sch wach wüchsig und zart. Nur wenige 
Sorten sind kräftig genug, um eine 
größere Krone zu bilden. Die Blumen 
sind groß und starkgefüllt und haben 
nur einen dünnen Bl innen .stiel, so daß 
die Blumen nach völliger Ausbildung 
gewöhnlich hängen. Wertvoll ist bei 
allen Teerosen der stärkere Duft. Im 
Winter ist ein guter Schutz durchaus 
notwendig, da die wenigstim Teerosen 
mehr als 4° Kälte vertragen können. 
Noch zerstörender aber wirkt an¬ 
dauernde Nässe ein; am schlimmsten 
ist aber beides zusammen. Unter solchen 
Umständen ist es begreiflich, daß reine 
Teerosen sehr selten ein höheres Alter 
erreichen und meistenteils in sehr 
wenigen Jahren zu Grunde gehen. 
Einen strengen Winter können nur 
wenige Teerosen auskaltem zumal da 
das Holz lange Zeit zur Reife bedarf , 
mithin im Herbst noch völlig unreif 
ist. und im Boden recht bald zu faulen 
an fängt. Durchschnittlich kann man 
wohl annehmen, daß die Lebensdauer 
einer reinen Teerose 5—6 Jahre be¬ 
trägt. 

7. Die Monatrosen (Bengal) erreichen 
gewöhnlich ein Alter von 10—15 
Jahren, je nach dem Standort und der 
Behandlung im Sommer wie Winter 
Es dürfte ja allgemein bekannt sein, 
daß kräftige gesunde Pflanzen den 
Winter besser überstehen als kränk¬ 
liche schwache Pflanzen. Ob wurzel- 
echte Monatrosen auf Wurzelhals 
okulierten Monatrosen vorzuziehen 
sind, das kann ich nicht bestimmen. 
Zunächst mochte ich mich dahin ans¬ 
sprechen, daß wurzelechte Monatrosen 
eine längere Lebensdauer haben; auf 
Wurzelhals okulierte Rosen aber 
schönere und größere Blumen liefern. 
Sehr viel wird jedenfalls vom Cha¬ 
rakter abhängen und von den der 
betreffenden Rose angeborenen Eigen¬ 
schaften wie z. B. kräftigen Wuchs 
und Winterhärte. 

8. Die Polyanthasorten sind sehr 

hart und können sich in dieser Be¬ 
ziehung mit jeder Klasse messen. Eine 
reine Klasse ist es nicht und das ist 
sehr gut begreiflich, da die Eltern 
oft aus der Klasse der Monatrosen 
oder Schlingrosen stammen. Allerdings 
nimmt man an, daß es eine Verbin¬ 
dung sein soll zwischen Rosa indica 
und Rosa multiflora; das ist aber nur 
recht selten der Fall. Eigentlich ist 
jede Klasse unter den Eltern ver¬ 
treten. Nicht viel anders ist es bei 
den Rankrosen. Bis jetzt hat man 

Arten resp. Varietäten in dieser 
Klasse unterschieden und dabei auf 
die Vorfahren Rücksicht genommen. 
Tatsache ist, daß die meisten winter- 
hart sind, namentlich alle Nachkommen 
derW ickuraiana, Multiflora und Alpina- 
arten. Sehr viele werden wurzelecht 
gezogen; infolge davon sind sie in 
der Lage, sich selbst wieder zu ver¬ 
jüngen und damit ein sehr hohes Alter 
zu erreichen. 

\h Die Bourbon rosen stellen eine alte 
Klasse dar, von der man annehmen 
möchte, daß es eine Verbindung 
zwischen Monatrosen und Damascener- 
rosen sei. Deshalb sind sie sehr hart: 
man denke nur an Louise Odier, Mme. 
Isaac Pereire, Zöphirine Drouhin. und 
Madame Pierre Oger. Letztere ist 
eine der schönsten Rosen dieser Klasse. 
Sie war früher in Hamburg als 
Porzellanrose bekannt und bei jedem 
Rosenfreunde zu finden; auch lmt sie 
tapfer Stand gehalten und ihren Platz 
behauptet trotz der vielen Neuheiten, 
die jedes Jahr in den Handel kommen. 
Ein alter Veteran dieser Klasse ist 
Souvenir de Ja Malmaison, welche sich 
hoi manchem Rosenfrennd noch einen 
Ehrenplatz gesichert hat und auch in 
Zukunft behalten wird. Wuchs und 
Belaubung sind gut, doch leidet im 
Winter das markige Holz dieser Sorte 
sehr, auch Krankheiten wie Meltau, 
schwarze Flecken an den Blätternusw. 
sprechen etwas zu ihren Ungunsten. 
Als Treibrose für kalte Kästen ist 
sie noch zuweilen anzutreffen; vor 
20—25 Jahren aber war sie die be¬ 
gehrteste Sorte. Doch in der Treiberei 
hat sie anderen Rosen den Platz räumen 
müssen. 

10. Empfindlich sind die Rosae Banksiae. 
»Sie halten bei uns wohl zuweilen im 
Treibhaus aus, kommen aber höchst 
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selten zur Blüte; in Treibhäusern sind 
sie aber ein großartiger Schmuck, j 
Jenseits der Alpen südlich von Lugano 
und Locarno und an der ganzen Riviera 
ist sie eine sehr häufige und gesuchte 
Schlingrose. So kommt es denn, daß 
man sie sehr häufig in den Orient- 
expreßziigen und I )-Zngen sieht, welche 
unser Land durcheilen besonders in 
den Monaten Februar und März, wenn 
bei uns noch alles in Frost und Kalte 
starrt; vergessen und verloren sind 
sie in den Speisewagen und in den 
verlasseneu Coupes liegen geblieben. 
Jedem Rosenfreund, welcher im Früh¬ 
jahr die Riviera besucht, wird sie 
unvergeßlich bleiben, da eiserne Gar ten- 
zäune, Balkons und Terrassen gewöhn¬ 
lich von ihr eingefaßt sind. — Eine 
ähnliche, aber nicht ganz so empfind¬ 
liche Rose ist die Rosa laevigata. 
Ihre Blätter sind glänzend grün leder¬ 
artig wie bei Camelien; ihre roten 
oder weißen Blumen sind einfach und 
groß. Aber auch diese Rose erreicht 
bei uns im Freien kaum ein höheres 
Alter als 8—10 Jahre. 

Damit will ich schließen und die Hoff¬ 
nung aussprechen, daß meine Anregung 
weitere Berichte von anderer Seite zur Folge 
haben möge. Kiese. 

Ueber den Einfluß des Magnesiums auf 
die Ernährung der Pflanze. 

Durch künstliche Ernährung von Pflanzen 
ist es erwiesen, daß die Elemente Kohlen¬ 
stoff’, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
Schwefel, Phosphor , Kalium, Calcium, 
Magnesium und Eisen im allgemeinen allen 
höheren Pflanzen durchaus unentbehrlich 
sind, so daß keine normale, d. ln gesunde 
Entwickelung möglich ist, wenn auch nur 
eines dieser Elemente fehlt. 

Unter diesen Elementen spielen einige, 
das sind Stickstoff1, Phosphor, Kalium, 
Calcium und Magnesium eine besonders 
wichtige Rolle, die auch mit Ausnahme 
der des Magnesiums in Gärtnerkreisen wohl 
bekannt ist und dementsprechend beachtet 
wird. Trotzdem das Magnesium schon seit 
25—30 Jahren als ein für den Aufbau der 
Pflanzen im allgemeinen, für die Ausbildung 
der Samen im besonderen, unentbehrliches 
Element bekannt ist, lmt man ihm doch 
nicht die Beachtung geschenkt, die es ver¬ 
dient. Man hat durch vergleichende Ver¬ 

suche gefunden, daß der Mangel an Mag¬ 
nesium größere Ernährung»- und Ent¬ 
wickelungsstörungen bei der Pflanze ver¬ 
ursachen kann als dies beim Kalium und 
Calcium der Fall ist, welch letztere von 
dem Laien als hauptsächlich in Betracht 
kommend, angenommen werden, ln der Tat 
wird das Magnesium zum Aufhau eines 
den Lebensnerv der Pflanze darstellenden 
Körpers benötigt, nämlich der Zelle, deren 
Inhalt das Protoplasma und der Zellkern 
darstellen. Die beiden letzteren sind un¬ 
trennbar mit einander verbunden in Bezug 
auf ihre physiologischen Tätigkeiten: sie 
ergänzen sich gegenseitig. Der Zellkern 
enthält eine bemerkenswerte Menge Mag¬ 
nesium und kann sich ohne dieses normaler¬ 
weise nicht ausfiilden. Der Akt der Be¬ 
fruchtung stellt die Vereinigung zweier 
Zellen dar, und zwar im besonderen die 
Vereinigung zweier Zellkerne; aus dem 
Produkt beider entwickelt sieb dann die 
neue Pflanze. Sind nun die Zellkerne in 
Folge mangelhafter oder einseitiger Er¬ 
nährung scnlecht ausgebildet, so wird natur¬ 
gemäß auch Jas daraus heryorgehende 
Individuum eine entsprechende Entwick¬ 
lung aufweisen. Es ist somit das Vor¬ 
handensein des Magnesiums beim A uf bau der 
Zelle und damit der Pflanze unumgänglich 
nötig und die Wichtigkeit dieser Tatsache 
jetzt auch allgemein anerkannt. 

Die Forscher der Agriculturchemie haben 
in der Mehrzahl bisher als Hauptbedingung 
für den Aufbau und die Ernährung der 
Pflanzen den Kalk, das Kali, das Eisen 
und deren phosphorsaure Salze und stick¬ 
stoffhaltige Verbindungen bezeichnet, wo¬ 
gegen merk wü rdigerweise trotz seiner 
großen Bedeutung das Magnesium in den 
Hintergrund trat. Erst in neuester Zeit 
ist man auf die Wichtigkeit des Magne¬ 
siums aufmerksam geworden. Der Um¬ 
stand, daß die Notwendigkeit des Magne¬ 
siums bisher nicht, so sehr in die Erschei¬ 
nung trat, Ist wohl auf folgende Tatsachen 
zurückznfiihren. Einerseits ist das Magne¬ 
sium ein sehr verbreitetes Element auf 
unserer Erde, andererseits ist es ein fast 
regelmäßiger Begleiter des Kalkgesteins 
und sonstiger kalkhaltiger Naturprodukte. 
Da nun die Düngemittel keine absolut 
reinen Ingredienzen darstellcn, so wird das 
Magnesium auf diese Weise oft unbeabsich¬ 
tigt den Pflanzen zugeführt. Es ist aber 
damit nicht gesagt, daß dies stets der Fall 
ist, denn die Menge des den Kalk beglei¬ 
tenden Magnesiums kann eine sehr ver- 

QGßfej 
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schiedene und in manchen Fallen nicht 
hinreichende sein. 
^ Deshalb ist es auf alle Fälle, wenn 
Zweifel über das Vorhandensein desselben 
bestehen, empfehlenswert, sich durch eine 
Analyse oder durch künstliche Zurat 
darüber zu vergewissern. Sandiger kiesel¬ 
säurehaltiger Boden enthält in der Regel 
wenig Magnesium oder es fehlt ganz; "es 
gibt jedoch Sande, wie z. B. die der Rhone, 
die einen ganz erheblichen Kalk und da¬ 
mit meist auch Magncsiumgekalt haben. 
Will man nun dem Boden Magnesium 
künstlich zuführen, so bildet die Form der 
Anwendung desselben eine wichtige Frage. 
In Betracht kommen hauptsächlich zwei 
Magnesiumverbindungen, das schwefelsaure 
und das kohlensaure Aagnesium. Das 
erst er e ist in Wasser sehr leicht und reich¬ 
lich löslich, das kohlensaure dagegen ist 
in Wasser unlöslich. Infolge der leichten 
Löslichkeit des schwefelsauren Magnesiums 
sollte man meinen, daß das Salz nach 
starken Regengüssen zu tief in das Erd¬ 
reich gelangt, so daß es für die Pflanze 
verloren ist. Dem ist aber nicht so, denn 
es ist eine bekannte Tatsache, daß der 
Boden ein merkwürdiges Filter darstellt, 
das die zur Vegetation nötigen Stoffe zu¬ 
rückhält, um sie nach Bedarf abzugeben. 
Andererseits finden in dem Boden chemische 
Umsetzungen mit dort schon vorhandenen 
Stuften statt, wodurch gewisse Substanzen 
unlöslich gemacht, also inaktiviert werden, 
jedoch bei gegebenen Verhältnissen löslich, 
d. h. reaktiviert werden; sie befinden sich 
also sozusagen in Reserve. Von Wichtig¬ 
keit ist, daß bei Verwendung von schwefel- 
saurem Magnesium nur geringe und dem 
Bedürfnis der Pflanzen entsprechende Bien¬ 
gen desselben dem Boden zugesetzt werden, 
denn durch seine Leichtlöslichkeit und die 
damit verbundene schnelle Diffusions- 
iäbigkeit wird es dem Organismus der 
Pflanze sehr rasch zugeführt. Auf diese 
Weise ist bei Anwendung zu großer Mengen 
die Gefahr vorhanden, daß zu viel davon 
au [genommen wird, was der Pflanze schaden 
muß, indem das Magnesium in diesem Falle 
einen direkt störenden Einfluß auf den 
Organismus der Pflanze ausübt. 

Man hat bereits Versuche über die an¬ 
zuwendenden Mengenverhältnisse gemacht 
und es hat sieh hierbei ergeben, daß die 
zuzusetzende Menge Magnesium zugleich 
auch bedingt ist durch das Verhältnis der 
in dem betr. Boden enthaltenen Menge 
Kalk. Oberhalb eines gewissen relativen 

Mengenverhältnisses wirkt das Magnesium 
schädlich. Es muß also vorsichtig mit dem 
Zusatz desselben verfahren werden. 

Dies gilt auch für das den Pflanzen 
ebenso notwendige wie nützliche Mangan, 
i lassen Schwefel sau res Salz ebenfalls leicht 
löslich ist. 

Will man den Pflanzen also schnell 
Magnesium zuführen, so verwendet man 
am besten das schwefelsaure Magnesium; 
im anderen Falle ist es vorzuziehen, 
das unlösliche kohlensaure Magnesium an 
zu wem len. Dieses wird von den Pflanzen 
mit Hilfe des von den Wurzeln ausge¬ 
schiedenen sauren Saftes leichtlöslich durch 
chemische Umsetzung und auf diese Weise 
den Bedürfnissen der Pflanze entsprechend 
aufgenommen. Andererseits kann es auch 
im Boden ohne Zutun der Pflanzen durch 
Reaktionswirkung anderer Körper in lös¬ 
liche Verbindungen umgewandelt werden, 
wobei unter normalen Verhältnissen nie zu 
viel lösliche Salze entstehen. Neuere Be¬ 
obachtungen haben auch ergeben, daß das 
Magnesium einen bedeutenden Einfluß auf 
die Entwicklung der Wurzeln ausübt. 
Man hat dies dadurch erkannt, daß, als 
man den Pflanzen die bisher allein üblichen 
Düngemittel, also ohne Magnesiumzusatz 
zufiihrte, die Belaubung der Pflanze wohl 
voller wurde, daß jedoch die Wurzeln, die 
bisher gut ausgebildet waren, in ihrer Ent¬ 
wickelung zurückblieben. Durch Zusatz 
des Magnesiums erreichte man auch hier 
einen vollen Erfolg, indem die Wurzeln 
ebenso wie die Belaubung sichtlich besser 
gediehen. Wir sehen also, daß dem Mag¬ 
nesium im Aufbau und der Ernährung der 
Pflanzen eine ganz bedeutende phj^siolo- 
gische Wirksamkeit zukommt und daß es 
für dieselben unentbehrlich ist. Seine 
künstliche Anwendung wird deshalb auch 
in der Rosenkultur bei einer den Bedürf¬ 
nissen derselben entsprechenden angemesse¬ 
nen Form und Menge große Dienste leisten. 

F. Ries. 

i Rosen-Nenheiteii. i 
Victor Tesch. 

Knbin X Leonie Lameach. 
(Mit Abbildung.) 

Die Rosenneuheit Victor Tesch wurde 
im Herbste UM I von H. Müller-Langsur 
in den Handel gebracht. Die Eigenschaften 
der Eltern, Rubin und Leonie Lainesch 
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sind deutlich erkennbar. Das rot- 
gefärbte Liub und die Blühwillig- 
keit erinnern an Rubin, die Farbe 
der Blüte, insbesondere der kupfer¬ 
rote Anstrich an Leoni e Lameseh. 
Jede einzelne Blüte stellt im Bau 
und in der Farbe eine Nelke dar: 
sie ist in dieser Hinsicht ganz eigen¬ 
artig, sodaß man wohl sicher an¬ 
nehmen darf, daß diese Rose eine 
Zukunft haben wird. Der Haupt¬ 
wert dieser Sorte durfte in der 
Einzel oder < i ruppenpHanzung im 
Rasen liegen. Sie ist also eine 
richtige „Harkrose“. Die Rose ist 
dem ehrenvollen Gedenken an den 
verstorbenen belgischen Minister 
Victor Tesch gewidmet. 

Viktor Tesch. 

Bürgermeister Christen. 

Meiner Ansicht nach ist die neue 
Kose „Bürgermeister Christen* kein 
Sämling sondern ein Sport von Caro¬ 
line Testout. Ich habe die Rose 
genau beobachtet auf der Herbst- 
roscnscliau in Hamburg und ich 
habe auf dieser Ausstellung in ver¬ 
schiedenen von den ausgestellten 
Sammlungen, wo Caroline Tcstont reichlich 
vertreten war, viele Blumen herausnehmen 
können, die in der Farbe oft nicht von den 
ausgestellten Blumen von Bürgermeister 
Christen zu unterscheiden waren. 

Dieses soll diese Rose aber gar nicht 
verringern. Wenn die Sorte als ein Sport 
von Caroline Testout wirklich konstant ist 
und sich als solche bei Massenvermehrung 
und Kultur zeigen will, ist sie. da sie ent¬ 
schieden eine mehr leuchtende Farbe hat 
als bei Caroline Testout meistens der Fall 
ist, eine Verbesserung derselben. 

Ich muß doch bemerken, daß die Mutter* 
Sorte, Caroline Testout, sehr verschieden 
in der Farbe sein kann und auch im Bau 
der Blumen. Bei guter, zweckmäßiger 
Kultur, wo viel Nahrung gegeben wird, 
ist sie in der Farbe viel stärker als wenn 
die Kultur mehr oder weniger vernaelilaßigt 
wird. Hier in Dänemark und namentlich 
nahe bei der Küste des Meeres, wo ich 
wohne, wird die Farbe viel intensiver als 
ich sie z. B. in Berlin und Dresden ge¬ 
sellen habe. Auch in anderen Richtungen 
neigt Caroline Testout sehr zu Verände¬ 
rungen, wie es überhaupt recht oft bei 
Teehybriden der Fall ist. Einige Blumen 

werden z. B. viel spitzer in der Knospe 
als andere. Ich habe mehrere Sports hier 
gesehen, wovon einer, von einem Kopen- 
hagener Kosengärtner gezüchtet, mit recht 
langgestreckten Knospen sehr gefällig ist. 

Ich glaube, daß diese Sorte überhaupt 
zu denen gehört, bei welchen man bei sorg¬ 
samer Zuchtwahl recht wesentliche Ver¬ 
besserungen erreichen kann. 

Mit Zuchtwahl meine ich Wahl des 
Vennehrungsmaterials beim Oculieren im 
Sommer. Hier wird seitens der Kosen- 
scliulen meiner Ansicht nach viel zu wenig 
getan. Wenn man hier zielbewußt nur 
Zweige mit schönen gut entwickelten 
Blumen verwenden wollte, bin ich über¬ 
zeugt, daß man im großen und ganzen 
wesentliche Fortschritte nach und nach 
erzielen könnte. Nehmen wir z. B. eine 
Sorte* wie Etoile de France. Von dieser 
schönen Sorte, die* in Wuchs und Farbe 
zwischen den Teehybriden einen ersten Rang 
eimiiinmt, findet man sehr viele Blumen 
mit rundem Kopf und deshalb allzu gefüllt 
sind, sich also recht schwer öffnen können. 
Auf der anderen Seite findet man auch 
viele, sehr schöne Blumen mit langge¬ 
streckten Knospen, welche sich willig und 



schön bis im Spätherbst hinein öffnen. 
\\ enn nun Zweige mit solchen Blumen für 
Vermehrungszwecke ausgesucht werden, 
sollte man mit der Zeit alle die guten 
liigenschaften dieser Sorten fixieren können, 
hine andere Sorte, Gustav Grünerwald, 
bringt zuweilen ganz entzückende Blumen 
mit schönen centifolienförmigen Blumen, 
welche mit dem schönen, weißlichen Tone 
der Hinterseite der äusseren Blumenblätter 
einzig schön sind. Diese »Sorte bringt leider 
auch, wenigstens hierorts, recht viele 
Blumen, die sich nicht schön entwickeln, 
Auch hier möchte es möglich sein, beim 
Reiserachneiden die guten Eigenschaften zu 
fixieren* Auch hinsichtlich Wuchs, Wider¬ 
standsfähigkeit gegen Krankheiten, Farbe 
usw. hin ich überzeugt, daß man bei richtiger 
Zuchtwahl viele Verbesserungen bei unseren 
meist beliebten Sorten erzielen könnte. Es 
liegt hier eine Aufgabe vor, welche bis 
jetzt, fast völlig unbeachtet ist und ich 
erlaube mir deshalb hierauf die Auf¬ 
merksamkeit der Rosengärtner zu lenken. 

Helsingör, Dänemark, im Januar 1912. 

A * Z einer-1 wissen. 

Wichuraiana-Hybriden. 

Das nebenstehende Bild zeigt die Ver¬ 
wendung von Wiehuraiana-Hybriden zur 
Beraubung von Laubengerüsteu. Die Ver¬ 
wendungsmöglichkeit dieser Rosenart ist 
eine recht vielseitige. Sie eignet sich zu 
Einfassungen für Rosenbeete, zur Schmück¬ 
ung von Gräbern, anstatt Eplieu, zu Trauer¬ 
rosen, zur Bekleidung von Mauern, zur 
Bepflanzung von Felsen und wie schon oben 
erwähnt zur Beraubung von Laubenge- 
riisten usw. 

Gerade die letzten Jahre haben wert¬ 
volle , entzückende Neuzüchtungen dieser 
Rosenart gezeitigt. Ihr natürlicher Habitus 
ist auf dem Boden kriechend mit 2—4 m 
langen Ranken und zumeist glänzend 
dunkelgrünem Laube. 

In der Farbentafel unserer hellfarbenen 
Edelrosen ist wohl kaum eine Tönung ent¬ 
halten, welche heute nicht schon in den 
Wichuraiana-Hybriden annähernd erreicht 
ist. Die Vermehrung ist eine leichte durch 
krautartige Stecklinge, von denen zweijäh¬ 
rige Pflanzen bereits über und über mit 
Blumen bedeckt sind. 

Empfehlenswerte Wichuraiana-Hybriden 
sind : Dorothy Perkins, Hiawatha, Eisenach, 
White Dorothy, Lady Gay, Minnehaha, 
Anna Rübsamen, Sodenia. F. 11. 

Ueber Rosensamen-Angebot. 

Mir liegen zwei Kataloge mit Angeboten 
von Rosensamen vor. Tee, Teehybriden 
und^Polyantha. Von meinem Standpunkte 
als Züchter muß ich solches Angebot sehr 
bedauern, denn durch Aussaat dieses zu¬ 
sammengewürfelten Samens und nach höriges 
Neuheitenangebot. wird unsere deutsche 
Rosenzucht nicht in die Höhe gebracht. 
Hier hilft nur ein planmäßiges, genau das 
Resultat berechnendes Arbeiten. Der Same 
wird gekauft und gesät. Unter den etwaigen 
halbgefüllten Sämlingen wird nach Ansicht 
des Züchters das beste ausgesucht und ver¬ 
sucht in den Handel zu "bringen. Nach 
diesem Rezept bekommen, oder bekamen 
wir auch leider eine Menge neue Sorten 
aus dem Auslande. Sollte sich daher ein 
Rosenfreund mit der Rosenanzucht aus 
Samen beschäftigen wollen, so scheue er 
die Mühe nicht, seine Mutterrosen mit guten 
Sorten zu bestäuben, die wenigen aber 
ein besseres Resultat versprechenden Samen 
zu säen. Aber dieses ist schwer und manchen 
mangelt es an Geduld, Auch R. Gesell wind 
schreibt in seinem Rosenbuche treffend 
folgendes über diese Sache: „Ferner die 
Aussaat jenes Rosensamens, den sich der 
Gartenfreund in den benachbarten Gärten 
sammelte, oder auf dem Handelswege ver¬ 
schaffte. Was die letztere Art des Samen¬ 
erwerbes betrifft, so weiß ich am besten, 
was hiervon zu halten ist.“ Dann weiter: 
£ Sonach wird es begreiflich, daß der Käufer 
in den Besitz von mit schwerem Golde 
aufgewogenen 1 tosenkömern gelangt, von 
denen erst das hundertste aufkeimt, und 
nachdem dieser kostbare Sämling Jahre 
lang eifrig gepflegt worden ist, sich ent¬ 
weder als eine leere R. alba, lutea oder 
pimpinellifdia präsentiert.“ Weiter: „Die 
künftige Blüte der Sämlinge aber wird ein 
buntes Gemisch darbieten, aus welchem 
selten eine besondere Form, eine schöne 
Gestalt auf taucht.“ Weiter: „Schon mit 
Hinblick darauf, daß der Samen nur von 
den am wenigsten gefüllten Varietäten ge¬ 
sammelt werden kann, dieser sonach auch 
wieder zur Mehrzahl nur halbgefüllte oder 
gar einfach blühende Sämlinge produziert, 
kann ich die Rosensaat, ohne vorausge- 
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gangener systematischer Kreuzungsbefruch - 
tung durchaus nicht empfehlen.“ 

Es mag sie Jener nur immerhin in An¬ 
wendung bringent dem eine feste Willens¬ 
kraft, Zeit oder Geduld mangelt und der 
sich mit bescheidenen Resultaten begnügt. 

P. Altmiiller. 
Viel Freude wird derjenige, welcher solchen Uoscn- 

samen von Tee-, Tcenybrid-, Reinoniantrosen ans 
Geschäften kauft, nicht erleben, da wohl der .Sa¬ 
men von den gewöhnlichsten Sorten gesammelt sein 
wird. Wir warnen jeden Rosenfreund vor solcher 
Neuheitenzucht Als hübsche Spielerei ist die Rosa 
Polyantha ans Samen zu ziehen, wenn auch nicht 
viel dabei herauskommt, aber man sieht doch Blüten, 
was bei den crstcren selten der Fall ist. 

Die Schriftleitnng. 

Einige Beobachtungen über die Rolle des 
Magnesiums und des Mangans in der 

Ernährung der Rose. 
Ein bekannter französischer Rosenlieb¬ 

haber, Herr Leon Civet auf Schloß Saint- 
Maximin hat eingehende Versuche über die 
Anwendung und den Erfolg der Düngung 
der Pose mit Magnesium angestellt und 
dieselben in der Zeitschrift der französi¬ 
schen Gesellschaft der Rosenfreunde ver¬ 
öffentlicht. 

Die Versuche, die mit 428 Rosen in 
verschirdenen Sorten angestel 1t wurden. 
umfaßten die Analyse des Hodens, die Zu- 
führung der nach dem Ergebnis der Analyse 
fehlenden bezw. in zu geringen Mengen 
vorhandenen notwendigen Nährstoffe und 
die genaue Beobachtung der Rosen während 
ihrer Vegetation. 

Die Analyse des Bodens vor Pflanzung 
der Rosen ergab folgende Zusammensetzung 
desselben: 

Prozente: 

0,119 
0,852 
0 900 
7.920 
0,337 
0,117 
0,182 
2,260 
0041 

Wie aus vorstehender Ziisamnumstellung 
ersichtlich, ist der Reichtum an Phosphor¬ 
säure. und Magnesium, dagegen der geringe 
Gehalt an Stickstoff, Eisen und Mangan 
bemerkenswert. Stickstoff wurde alsdann im 
Herbst 1910 in Form von Pferdemist und 
Kompost angeführt. Im Frühjahr 1911 
wurden auf je 1 qm Bodenfläche 

">0 g Eisenvitriol und 
JO g schwefelsaures Mangan 

unter Umsteclien des Bodens verteilt. Die 
Anpflanzung war Anfang März beendigt. 
Die Witterung dieses Jahres stellte wie 
auch anderorts besonders durch die Hitze 
und den Sonnenbrand diese junge An¬ 
pflanzung auf eine harte Probe. 

Die exponierte und der Sonne sehr be¬ 
deutend ausgesetzte Anlage Überstand den 
abnormen Sommer jedoch wider Erwarten 
gut, 

Regen hatte jene Gegend nur wenig. 
Anfang Juni wurde dem Boden nochmals 
Mist zugeführt, ln Anbetracht der jungen 
Pflanzung sind die folgenden Ergebnisse, 
die mit dem 5. September ds. .Js. abge¬ 
schlossen wurden, sehr zufriedenstellend, 
zumal die Temperatur- und Witterungs- 
Verhältnisse für eine Neuanlaere denkbar 

Gehalt an: 

Stickstoff 
Phosphorsäure 
Magnesium 
Calcium 
Kalium 
Nat rium 
.Schwefelsäure 
Eisenoxyd 
Mangan 

Beurteilung: 

zu wenig, 
sehr reichlich, 
sehr reichlich, 
genügend, 
genügend, 
reichlich, 
genügend, 
zu wenig, 
zu wenig. 

ungünstig waren: 

Namen der Rosen: ^ Gutes Schwaches Kein 
Wachstum: Wachstum: Wachstum: 

1. Lyon Rose . . . 16 1 2 
2. Ali«* A. Ckatenay 19 
8. G6n4ral Galfcni 13 3 

5 | 4. Frinee de Bulgario 18 1 
5. Frau Karl I iruschk i 17 1 1 
6. Marie Freibier. . 17 2 
7. Mnu*. Koste . . . 18 I 
8. (». Grünerwald , . 19 
9. Francois Copptfo . 19 _ 

10. Bichmond . . . 19 
11. Caroline Testout „ 19 
12. La Tosca , . , 17 1 
13. Killarncy. . . . 17 2 
14. Chateau de Clos 

Vougeot .... 19 _ 
15. Madame .1, Gndcz 19 
16, Souvenir de 

C Guülot . . . 19 
17, Mu Tulipe , . . 19 
18. Mrs. A. ic Waddell 18 1 
in. <i. Nabonnand . 19 _ 
20. Fcace . 19 
21. Belle Siebrecht 19 
22. I Irich Brunner MB 19 
23. M*»o L. Rain , . 19 _. 

Summe . . 417 13 6 
- 2,8 % U < 

Wir sind weit entfernt, das günstige Er¬ 
gebnis einzig und allein der Anwesenheit 
des Magnesiums und des Mangans zuzu- 
sclireiben; auf alle Fälle ist es sicher, daß 
die relativ günstige Zusammensetzung des 
Bodens einen bedeutenden Einfluß auf die 
Entwicklung der Rosen ausgeübt hat. 

Durch Stickstolfzufuhr erhält man ein 
volles Wachstum der Triebe und Blätter 
der Rose; Kali fördert die Festigung der 
Pflanze, vornehmlich des Stammes und der 
Triebe; Phosphorsäure bringt schöne und 
reichlich Blüten hervor. Magnesium und 
Mangan scheinen einen allgemeinen gün¬ 
stigen Einfluß auf die Rosen auszuüben. 

i 
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Es wäre sehr zu wünschen, daß noch recht 
viele Rosenfreunde der Erforschung dieser 
wichtigen Frage nähertreten würden. 

F. R. 

KosenbesclireiJHiimcu. 
■---■ 

Mme. Jules Grolez, 
eine ideale Gruppenrose. 

Wer die mehr und mehr sich ausbreiten¬ 
den Rosenbepfianzungen in den Berliner 
Stadtanlagen beobachtet hat, dem wird 
überall dieMassenanwendung von Mme. Jules 
Grolez angenehm aufgefallen sein. Ist sic 
ohnehin eine der schönsten aller Teehy¬ 
briden. so scheint es Tatsache zu sein, daß 
ihr die trockene Luft, die Berlin im Sommer 
besitzt, ganz besonders gut bekommt; denn 
es gibt da, in die Örtlichen Verhältnisse 
hinein passend, keine andere dieser Klasse, 
die es mit dem reichen und bis zum Frost 
andauernden Flor der Grolez aufnehmen 
könnte. Trotz der geschlossenen Großstadt¬ 
luft habe ich nie eine Blatterkr&nkung an 
den tausenden überall angewandten Pflan¬ 
zungen wahrnehmen können. Zu der schönen 
Belaubung kommt der vorzügliche ge¬ 
schlossene kurze Wuchs, die prächtige sonnen¬ 
aufstrebende Blütcnhaltung und die gegen 
das satte Grün des Berliner Rasens so 
herrlich sich abkebendc tief-lichtrosae Fär¬ 
bung der Blumen, 

Mme. Jules Grolez ist ja jedem Rosen¬ 
freunde bekannt, weniger vielleicht aber 
ihr großer Wert für dauerhlülicnde Gruppen, 
Rasenblütenstreifen usw. Es ist nicht, zu 
viel gesagt, sie als unübertrefflich für vor¬ 
genannte Zwecke zu bezeichnen. K. 

Wildrosen. 

Jedes Jahr zeigen uns die Ausstellungen 
die Schönheiten der Rosenblumen. Aber 
keine Ausstellung zeigt im Großen die 
Schönheit der Wildrosen. 

Sind doch gerade die mit den leuchtendsten 
Früchten voll behangenen WillIrosen ge¬ 
eignet, die Gärten und Gruppen im Herbst 
z\i verschönen, ln Britz zeigten die Kl. 
Machnower Baumschulen ein Wildrosen¬ 
sortiment. I )ie Früchte waren leider meistens 
noch vollständig grün. In Hamburg zeigte 

H. Kiese-Vieselbach-Erfurt ein Sortiment 
Wildrosen, mit Früchten in den leuch¬ 
tendsten Farben. 

Diese zur rechten Zeit gezeigten Zweige 
erweckten das Interesse des Publikums. 
Es wurde auch eifrig notiert. Sache unseres 
Vereins wäre es, für die Wildrosen Preise 
auf Herbst-Ausstel l u ngen zu v e rl eilien, 
damit diese Rosen mehr gezeigt und ver¬ 
breitet werden. 

Eine große Gruppe der langen eleganten 
Wildrosenzweige mit Früchten und gut mit 
Namen versehen, würde jeder Ausstellung 
zur Ziedo gereichen. F. Altmiiller. 

Die holländische Rosa rugosa. 
Gebrüder Gratama-Hoogeveen (Holland) 

schreiben: „Die Kultur von Hochstamm- 
sowie niedrigen Rosen auf Rosa rugoßa ver¬ 
edelt. nimmt bedeutend zu. Diese Rosen 
gehen größtenteils nach Amerika, auch 
werden sie hier von Gärtnern mit Vorliebe 
zur Landschaftsgärtnerei verwendet. 

Die Waldstämme werden von Jahr zu 
Jahr knapper und dadurch sind die Hoch¬ 
stammrosen auf Rosa canina auch bedeutend 
höher im Preise.“ 

Rosa canina Sämlingsstämme waren in 
diesem trocknen Sommer hier in Thüringen 
recht schwach und klein geblieben, sodaß 
die Züchter einen sehr empfindlichen Schaden 
hatten. Die Schriftleitung. 

Rosa umbrella, 
eine entzückende Wildrose. 

Ihre Herkunft ist nicht festzustellen. 
Nach ihren botanischen Merkmalen gehört 
sie zur Klasse der Rosa mosehata, von 
welcher sie eine Unterspecies oder eine 
Varietät sein wird. Streng genommen, 
haben wir keine eigentliche Wildrose, 
sondern die botanische Form einer solchen 
vor uns. Eine schlichte, aber eine reizvolle 
Schönheit stellt sie dar. Wer sonst für 
unsere Wildfänge nichts übrig hat, der 
schaffe sich Rosa umbrella an und er wird 
einsichtig werden, daß nicht nur unsere 
Edelrosen allein schön sind. 

Anfangs Juli beginnt der Okulat sein 
Blühen und das dauert viele Wochen an. 
Sind es doch nicht Seltenheiten, daß ein 
einziger der pyramidalen Blütenstände, 
oO- 70 Blüten hat und jeder Trieb blüht 
schon im ersten Jahre. Die Pflanze gleicht 
an Höhe und Ausdehnung einer wüchsigen 
Polyanthe, einer solchen im Reichblühen 
nichts nachgebend. Die bis über die Spitzen 
vom Kelch umgebene Knospe ist kremegelb; 

JB QGQfcj 
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Form lang und .spitz. Die Blume wird 
großer als R. ranina imrl ist geöffnet rein 
weiß, 5 Fetalen besitzend, oberseits genervt, 
Irin kreppartig dadurch erscheinend. Dutt 
fein würzig. Soeben, am letzten Oktober¬ 
tage, erfreuen mich noch einzelne Herbst¬ 
blumen an verhältnismäßig noch reich be¬ 
setzter, langgestielter Dolde stehend. 

Ich hoffe im zweiten Jahre aut einen 
etwas größeren Busch, wenngleich ich beute 
schon annehmen möchte, daß die Wuchs- 
ausdehnungen ziemlich beschränkt bei 
meinem neu gewonnenen Liebling sein 
werden. Das blaugrün gedarbte, hellgrün 
durclisehimmernde Laub ist klein und steht 
zu der jungfräulich weißen Blüte in schönster 
Wirkung. Ich glaube richtig auzunelimen, 
daß der botanische Name „umbrella“ (d. h. 
Schirm) sich auf den scliirmartigen Bluten¬ 
stand bezieht. 

Die Mock-Rose als Winterrose an der 
Riviera. 

Rascher als früher gehl heute die Ver¬ 
breitung guter Rosen vor sich. Kaufe ich 
da kürzlich einen Korb ..Faul Nabonnand“, 
die bekanntlich die rosae Universalrose der 
Riviera ist, tim darin auf den ersten Blick 
einige Dutzend „La France“ zu entdecken. 
Schon freute ich mich meines vorteilhaften 
Kaufes, weil die „La France“ gerne zu 
doppeltem Preis vom Publikum bezahlt wird, 
aber beim näheren Untersuchen machte ich 
die angenehm überraschende Entdeckung, 
daß ich nicht letztere Sorte, Sondern die 
noch neue „Jonkheer J. L. Mock“ (Züchter 
1 Senders & Co., Tegelen, Holland) vor mir 
habe. Ich habe diesen La France-Ersatz 
seit seiner Einführung mit Interesse ver¬ 
folgt und verschiedenen Selm ittbl innen- 
Züchtern die Anschaffung dieser Rose em¬ 
pfohlen, weil sie inZabem und Britz wirk¬ 
lich klassische Blumen zeigte. Daß man 
sie aber schon im Süden zum Winterschnitt 
angepflanzt lmt. nimmt mich hei der be¬ 
kannten Sortenstarrköpfigkeit der dortigen 
Rosenbauern Wunder. 

Kein Zweifel, die Mock-Rose muß sieh da 
bewährt haben, und ich glaube deshalb vor- 
ahnen zu können, daßsieauch für Deutschland 
eine gute Kastentreibrose werden wird. M. 

Mme. Hoste, 
bekanntlich eine Teerose Guillofcscher Zucht, 
dürfte Versuche in der Kastentreiberei 
lohnen. Zu dieser Annahme komme ich 

deshalb, weil sie neuerdings im Süden mehr 
und mehr gezogen wird und der in den 
Wintermonaten ebenfalls von da kommen¬ 
den MarechalNiel beträchtliche Konkurrenz 
bereitet. Wohl hat sie nicht entfernt das 
schöne Nielgelb, ist also blasser, gelblich - 
weiß, aber die Farbe ist immerhin eine 
beliebte noch. In Größe und Form .steht 
Mme. Hoste wenig gegen Niel zurück, in 
der Länge und Stärke des Stiels, besonders 
aber in der festen Haltung, fibertrifft sie 
jene aber weit. Der Treibgärtner verhält 
sich zwar strikt ablehnend gegen unsere 
Teerosen, vielleicht wagt aber ein Moderner 
den Versuch, der bei der ausgesprochenen 
Wüchsigkeit dieser schönen Sorte wolil 
kaum fehlschlagen dürfte. W. 

Rosa microphylla. 
Im Jahre 1889 kam ich durch Zufall in 

den Besitz einer eigenartigen Hagebutte. 
Dieselbe sah einer kaum haselnußgroßen 
Kastanienfrucht nicht unähnlich. Die 
Körnchen steckte ich in einen Blumentopf 
und hatte im Frühjahr 1890 die Freude 
5 Pflänzchen hervorsprießen zu sehen, de 
größer dieselben wurden, je mehr wichen 
sie von den mir bekannten Rosenarten ab. 
Die Fiederblättchen waren schmäler und 
.schärfer gesagt als die andrer Rosen. Bald 
zeigten sich Blätter mit 18, 15 und sogar 
17 Fiederehen. Ein Nichtkenner hätte sie 
wohl als Blätter einer Eberesche ange- 
sprochen. Dazu paßte auch die stumpfe, 
fast graugrüne Farbe der Überseite. Die 
Unterseite ist blaßgrün. Die Nebenblättchen, 
am Grunde, fehlten fast ganz und zeigten 
sich nur als kleine 4 mm lange Spitzen, 
etwa I cm vom Zweige entfernt, am Blatt¬ 
stiel. Die Pflänzchen wurden ins Freie 
gesetzt und wachsen willig weiter. Im 
April 1891 mußte ich umziehen und die 
Pflanzen wunderten im neuen Garten in 
eine halbschattige Ecke mit dem denkbar 
schlechtesten Letteboden. Doch schienen 
sie dies nicht iihel zu nehmen, denn sie 
wuchsen lustig weiter. Im nächsten .Jahr 
machten sie Triebe von 1 m Länge und 
brachten die ersten Blüten. Das Wachstum 
hat seitdem nachgelassen. Sie machen 
schwache Triebe, etwa 20 cm lang, mit 
sehr wenigen leicht gebogenen, spitzen 
„Dornen“. Selbstredend war ich sehr 
neugierig auf die Blüten. Die Knospen 
waren dick und herrlich rosa. Noch ehe 
im Garten eine andere Rose blühte ent¬ 
falteten sie sich und ich hatte die Blüte 
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einer — ganz gewöhnlichen Hundsrose vor 
mir. Ich muß gestehen, daß ich sehr ent¬ 
täuscht war; jetzt hab ich sie lieb ge¬ 
wonnen. Die Blüten werden last Hand¬ 
tellergroß und sind lebhaft rosa gefärbt 
(wie Herrn osa) und die Sträucher bieten 
einen herrlichen Anblick, wenn sie Uber 
und über mit diesen großen Blumen besät 
sind. Die Blütezeit dauert allerdings nicht 
lange; aber interessant bleibt die Pflanze 
auch ferner. Nicht nur die eigenartigen 
Blätter wirken anziehend auf jeden Besucher, 
sondern noch mehr die sonderbaren Früchte. 
Wenn an denselben die langen stehen- 
bleibenden Kelchzipfe 1 nicht wären, könnte 
man sie für kleine Kastanien mit vielen 
Stacheln halten. Dieser Eindruck wird 
noch dadurch befördert, daß die Hagebutten 
griin bleiben und nur auf der Sonnenseite 
rötlich anlaufen. — Aus den reichlich vor¬ 
handenen Samenkörnern entwickeln sich 
willig neue Pflanzen. — loh bin überzeugt, 
daß die llose verdiente an sonnigen Park¬ 
rändern reichlich angepflanzt zu werden, 
zumal sie auch vollständig winterbart ist. 
Vielleicht dürfte sie sieh auch zur Kreuzung 
eignen. Mir ist es jedoch noch nicht ge¬ 
lungen Samen von befruchteten Blüten zu 
ernten. 

Die Pflanzen sind jetzt 3 Ins 4 Meterhoch. 
P. K. Kienowe. 

Spinnrosen! 
Welche Bedeutung die Schling- oder 

Rankrosen, oder nach der neueren Bezeich¬ 
nung die „Spinnrosen* haben, lehrt uns 
von alter Aer der Hausgarten. Nicht allein 
in der Stadt findet man rosen umrankte 
< rartenhiiuschen und Verandas, sondern auch 
auf dem Lande werden au kleinern Häuschen 
mit Vorliebe diese Rosen verwendet. Man 
kann sich wohl heute keinen Rosengarten 
oder kein Rosar denken, in dem nicht 
die Spinnrose die Hauptrolle mitspielt. Das 
Rosar in Zähem hat prachtvolle Rosen¬ 
bogen. (Abgebildet in Nr. 4 unserer Zeitung 
des vorigen Jahres.) In Zabern konnte 
man sich nicht satt sehen an den herrlichen 
Rosen, Im Rosar zu Sangcrhausen sind 
Riesenpyramiden, Heckenzäune und Bogen¬ 
gänge, welche von tausenden Besuchern 
bewundert werden. Zur Blütezeit ist man 
in einen Zaubergarten versetzt, aber cs 
wäre alles nichts, wenn wir nicht, unsere 
herrlichen Spinnrosensorten hätten. Das 
nächstfolgende Rosar ist. Britz, auch da 
sollen Spinnrosen und winterharte Park¬ 

rosen in Massen verwendet werden. Was 
gibt es noch für eine Masse kahler un¬ 
schöner Bäume, Wände, Mauern und der¬ 
gleichen, woran schöner Schmuck von solchen 
Rosen manch schlechten Fleck verdecken 
würde. Für solche Stellen, wo man gerne 
Sorten wählen möchte, die mit andauernder, 
schöner Belaubung versehen sind, wähle 
man Sorten aus der Wichuraiana-KIasse, 
da diese wohl die schönste Belaubung haben. 
Auch für Bergabhänge sind diese Wichuraiana 
sehr gut zu verwenden. Große Anpflan¬ 
zungen sollen an der Bahn von Erfurt nach 
Neudietendorf gemacht werden, um die 
kahlen Abhänge zu verschönern. Es ließe 
sieh an der Bahn noch manches Schöne 
anplianzen, und welchen Genuß hätten die 
Reisenden, wenn an der Bahn ab und zu eine 
scböneG ruppe ab wechselnd in Sorte und Farbe 
mit herrlichen Spinnrosen bepflanzt wäre! 

K. 

Verschiedenes. 

Einfluß des Lichtes auf den Pflanzenduft. 
Den Einfluß des Lichtes auf den Pflanzen- 

du ft haben namhafte Forscher zum Gegen¬ 
stand eingehender Studien gemacht. 

Aus den Ergebnissen ist die Tatsache 
lehrreich und interessant, daß im Morgen¬ 
land die Blumen, wenigstens am Tage, nur 
wenig duften, weil die Wirkung des Lichtes 
und die Trockenheit groß ist. 

Bekanntlich sind flüchtige Stoffe, wie 
besonders die aet benschen Oele, die den 
Duft der Blumen bedingenden Principien. 
Die duftendsten Früchte und Blumen lie¬ 
fern die gemäßigten Zonen, namentlich 
Schweden und Norwegen mit ihrem gemil¬ 
derten Licht und feuchten Klima. Das 
andauernde, aber gemilderte Licht des 
langen Sommertages verleiht den Blumen 
und Früchten, die dort blühen und reifen; 
einen Duft und Wohlgeschmack, den man 
im Süden nicht kennt. 

Der Vorzug des deutschen Obstes und 
Weines vor dem im Süden gezogenen Obst 
und Wein beruht auf denselben Verhält¬ 
nissen. Der Süden erzeugt mehr Zucker 
als Aroma in seinen Weintrauben und die 
Siidweine entbehren daher der „Blume.“ 

Unsere Kunstgärtner können aus diesen 
Ergebnissen beherzigenswerte Lehren, be¬ 
sonders für die Treibhauskulturen, ziehen. 

F, R. 



Raum-Dekoration mit Kosen 

Verwendung der Rose zur Raumdekoration. 
Obenatehend bringen wir die Abbildung 

eines mit Rosen geschmückten Salons, aus- 
gefiihrt auf der Gartenbauausstellung in 
Lyon 1911 von Herrn Rosenzückter M. 
Croibier-Lyon. 

Schon auf den ersten HI ick fällt der 
ausgesprochen französische Charakter der 
Dekoration auf. 

Leicht und duftig wirken die sinnig an¬ 
geordneten Rosenarrangements in ihrer 
natürlichen Schönheit und üppigen Fülle. 
Ein so reiches, mannigfaches Material, wie 
es uns die Rose bietet, ist wohl geeignet, 
zauberhaft schöne Wirkungen in der Raum¬ 
dekoration hervorzubringen. 

Rosen in einem verwunschenen Schloß. 

In einer kleinen badischen Stadt, der 
ehemaligen Residenz von pfälzischen Fiirst- 
bisehöffen, liegt ein wunderbares Barock- 

Schloß, so großartig, weitläufig und voll¬ 
kommen in seinen Bauten und Anlagen, 
daß der Fremde sich staunend fragt: wie 
kommt dieses Kleinod an diesen Ort? Schon 
die Namen der zu diesem Schloß führenden 
Straßen erinnern an die damaligen Kirchen- 
türsten, Grafen und Herren, die von ihren 
Steuerpflichtigen die nötigen Gelder einzu¬ 

treiben verstanden zu den kostbaren Bauten 
und dem darin, durch ein Zeitalter hin¬ 
durch, sieh abspielenden, noch üppigerem 
Lebensgenuß. Auf den Dächern blitzen in 
der Sonne die vergoldeten Kuppeln, Spitzen 
und Wasserspeier, die bemalten Facaden 
der Barockbauten leuchten in frohen Farben 
rot, gelb, grün, grau, unterbrochen von 
Blumengewinden und allegorischen Figuren. 
Im Park, im lauschigen Schatten der alten, 
hohen Bäume und Hecken plätschern Spring¬ 
brunnen in schöne Wasserbecken, tropfen 
schmale Wasserrinnen über FelshlBcke und 
Teiche mit Goldfischen uud Wasservögeln 
unterbrechen und beleben das Bild. Heber 
allem liegt eine vornehme Ruhe und ein 
seltener Friede. Alles atmet Vergangenheit. 
Man fühlt sich um hunderte von Jahren 
zurückversetzt in die lebensfrohe Rokokko- 
zeit, man träumt von zierlichen Damen in 
seidenen, geblümten Gewändern, mit gr 
puderten Gesichtern, weißen Frisuren und 
Schönheitspflästerchen, von Kavalieren in 
kostbaren Gewändern mit Perücken und 
dem Galanteriedegen an der Seite, wie sie 
Schäferspiele treiben und Liebesabenteuer 
bestehen. Von der hinteren Front des 
Schlosses durch den Park, bis weit hinaus 
in die fruchtbare Ebene, zieht sich ein 
breiter kerzengerader Weg. an dessen beiden 
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Seiten breite Rasenflächen liegen, unter¬ 
brochen durch weiße Steintiguren, einge- 
rahmt von hohen Bauinalleen* Zu beiden 
Seiten dieses Weges und aut* den Seiten¬ 
wegen dieser sonnigen Rasenflächen befinden 
sich breite Rabatten mit tausenden von 
Rosen, nichts als Rosen. Ein entzückender 
Anblick! 

Was mögen zur G lanzzeit dieses Miirclien- 
«chlosses für Rosensorten dort geblüht 
haben? Diese sind wohl längst ein gegangen 
und vergessen* Wohl stehen da noch 
mächtige alte Rosenstöcke mit großen, 
breiten Kronen, aber die jüngeren Stöcke, 
zumal die niederen Rüsche zeigen in der 
Mehrzahl neuere Sorten* durch welche der 
rosenfrendige Schloßgärtner die eingehenden, 
überlebten alten Sorten ersetzte. Aber ein 
anderes Bild, ein kleineres, eigenartiges 
Rosarium fesselt den Rosenfreund auf der 
Südseite des Schlosse*. Hier ist zwischen 
beiderseits Sehloßbauten ein langer Rasen¬ 
streifen angelegt, der an der Stirnseite», 
einer weißgestrichenen Lattenwand, durch 
einen verschnittenen Buchenlmag abge¬ 
schlossen wird, vor dem eine steinerne Flora 
vom hohen »Sockel aus ihrem Füllhorn 
Blumen spendet. Dieser Rasen ist auf 
seinen drei übrigen Seiten von einer breiten 
Rabatte eingefaßt, auf der in meterweiten 
Abständen als hohe Rosenstöcke „Gruß an 
Töplitz“ stehen, während der Boden dicht 
mit niederen »Madame Abel Chatenayu 
bepflanzt ist. I>ie Wirkung ist einzig schön! 
Man steht gebannt vor diesem Rosenfeld 
und kann sich nicht trennen von diesem 
blendenden, satten Farbenspiel. Die blut¬ 
roten, reichblühenden Teplitzrosen, deren 
üppige Kronen von den Hochstämmen in 
die Höhe wachsen und sich ausdelmen und 
darunter, bis zur Krone der Teplitz auf¬ 
strebend und sich ansbreitend, die vornehme, 
adelige Abel Chatenay, nicht minder Blumen 
auf Blumen treibend, mit ihrem unbe¬ 
schreiblich schönen Farbenspiel vom zarten 
Gelbrosa bis in das leuchtend warme 
Karminrot. Ob der Gärtner bei dieser 
Rosenpflanzung die großartige Wirkung 
schon zum voraus ahnte? Jeden falls aber 
hat er damit einen vollen Erfolg erzielt. 
Denn cs gab keinen Tag von der ersten 
Rosenblüte an bis in den späten Herbst 
hinein, wo nicht blühende Rosen anzu¬ 
treffen waren. 

Blütenreichtum und Schönheit, was kann 
mau noch mehr von einer Rosensorte ver¬ 
langen? Dieses Rosenbeet lehrt auch, daß 
nicht viele Sorten und Farben nötig sind, 

um Schönheit zu geben, sondern die edle 
Wirkung liegt in der Einfachheit. Man 
könnte bei den beschriebenen beiden Sorten 
auf den Gedanken kommen, als Hochstämme 
„Abel Chatenay“ und als niedere Rosen 
»Gruß an Teplitz“ zu setzen. Aber das 
wäre wohl ein Fehler. Die letzteren würden 
mit ihren langen, starken Trieben die 
Kronen der Hochstämme von Abel < 'ba¬ 
ten ay überwachsen und das Bild zu seinem 
Nachteil beeinflussen. Der duftende Rosen- 
tlor bei dem ansgestorbenen Schlosse mit 
seinem stillen Park wird immer eine Sehens¬ 
würdigkeit sein und eine unvergeßliche 
Erinnerung bleiben. 

.1. Ampt, Leipzig. 

Der Duft der Rosen. 
»Der 

Rosenzeitung 1911 
Angeregt durch die Veröffentlichun 

Rosen Duft“ in Nr. fl der 
gestatte man mir einige Bemerkungen über 
dieses Thema, das ja die Schriftleitimg zur 
Diskussion gestellt hat. Herr O. Jakobs scheint 
eine Beobachtung nicht gemacht zu haben, 
die besonderes Interesse beansprucht und 
zwar die. daß die Rosen auch zu verschiedenen 
Zeiten ungleich stark und verschieden cluften. 
„Frau Karl Druschki“ duftet sehr schwach 
an schwülen, gewitterigen Sommerabenden 
nach Art der »Caroline Testout“, während 
sie sonst vollkommen duftlos ist; letztere 
ist während der beißen Mittagzeit nahezu 
duftlos, während „Prinoe < äimille de Roh an“, 
„Mistreß John Laing* in der gleichen 
Stunde starken Duft verhauchen, erstere 
honigartig süß, letztere Centifolienduft. 
„Kaiserin Auguste Viktoria“ hat am Morgen 
und Abend ihre Duftstunden und ist bei 
bedecktem Himmel gleichmäßig während des 
Tages* Den Duft der „Maivehal Niel“ 
spreche ich einer stark duftenden Birne 
gleich an, ähnlich der Bergamotte- oder der 
Salzburger Birne. Sic duftet während des 
Tages am stärksten, auch bei Gewitter¬ 
schwüle; am kühlen Morgen ist sie um 
Bedeutendes schwächer. Der Heliotropduft 
der „Johanna Sebus“ ist am Morgen am 
stärksten und sinkt an heißen Tagen bis 
zum vollen Verschwinden herab. „Madame 
Ernest Levavasseur“ duftet während der 
ersten Stunden der Erschließung um später 
nahezu vollkommen duftlos zu werden. 
„Frau Lila Rautenstrauch“ scheint ihren 
Duft nach dem Abschneiden in der Vase 
zu verstärken und „Gloire de Dijon“ und 
„Madame Berard“ verlieren ihn im abge¬ 
schnittenem Zustande. Solche Beispiele 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin DFG 



ließen sieh zu Dutzenden anführen. Meine 
schon seit Jahren daliinzteknilen Beobach¬ 
tungen führten mich noch zu keinem ab¬ 
schließenden Erklär ungsrcsultat. Dagegen 
habe ich die verschiedenem Einflüsse der 
I )üngung des Bodens und seiner Bearbei¬ 
tung unbedingt sicher als Faktoren kennen 
gelernt, die bei Veränderung auch imstande 
sind, den Duft und die Duftfähigkeit der 
Rosen in gewissen Grenzen zu beeinflussen. 
Im allgemeinen habe ich bemerkt, daß alle 
Kunstdünger, insbesondere starke Kaligaben, 
die Duftfähigkeit m i n d e r n, während Stall- 

Verbindung mit phosph 
Kalk im Uet 

dieselbe steigern. Meine Beobachtungen 
sind angestellt und gesammelt von Rosen 
auf humosem Lehm mit verhältnismäßig 
wenig Kalkgehalt. Wie sie sich auf Sand 
bodcn, sandigem Lehm. Haideboden usw, 
gegen diese Dünger verhalten, ist mir einst¬ 
weilen nicht bekannt und wäre es von großem 
Nutzen, Versuche aus allen Gegenden, wo 
Rosenfreunde wohnen, anzustellen und die¬ 
selben e x a k t durchzuführen. 

düng in 
und kohlensaurem 

orsaurem 
Ueberschußo 

Eine weitere Beobachtung die ich machte 
ist die, daß die zweite Rosenblüte im Herbst 
so duftreich ist als die im Juni—Juli, 
normale .Jahre vorausgesetzt. Gerade aber 
in dem trockenen Hill war, entgegen aller 
bisherigen Beobachtung, das 1 fegenteil zu 
verzeichnen. Auch die Färbung der Herbst- 
rosen war bedeutend schöner als die des 
Sommers. 

Ich hatte zuerst die Meinung, daß die 
bei Gewittemälie tiefer duftenden Sorten 
durch den abnehmenden Luftdruck ihre 
flüchtigen Duftstoffe stärker aushauchten, 
also rein physikalisch gezwungen wären, 
ihr Inneres preiszugeben, mußte sie aber 
wieder aufgeben, da sehr viele Rosen, die 
vor dem Gewitterregen duftlos waren, 
nachher intensiven Geruch zeigten, und 
zwar so schnell, daß man auf eine Mit- 
arbeit der Wurzeln — W asser auf nähme 
usw. absolut nicht schließen durfte. 
Diese Duftstoffe müssen also in gewisser 
Form bereits vorgebildet sein, um unter 
günstigen Verhältnissen binnen sehr kurzer 
Zeit vergasungsfähig zu werden. Nach 
erfolgter Befruchtung verlieren die meisten 
Rosen ihren charakteristischen Duft sehr 
schnell, der dann einer gewissen faden, 
faulen Süße weicht, ähnlich dem Gerüche 
des Wassers in welchem einige Tage abge- 
sclmittene Rosen standen. Dieses Gebiet 
ist noch gar nicht erforscht und ist nicht 

nur bei den Rosen, sondern auch bei anderen 
Pflanzen einer intensiven Forscherarbeit 
wert. Hans Winker. 

Etiketten für Schnittrosen. 

Im Blumenladen findet man die Schnitt rosen ge¬ 
wöhnlich nur als namenlose Schönheiten vor. Es ist 
das 7A\ bedauern, denn sicher würde die Benennung 
das Interesse der Käufer anregen. Man könnte sieh 
hier schon die leichte Mühe machen und die Rosen 
etikettieren. Einfache auf Karton gedruckte oder 
geschriebene Namen würden lange Zeit Vorhalten. 

Anders liegt die Sache auf Schnitt rosen-Ausstel¬ 
lungen, wo nach Vorschrift alle Einsendungen mit 
Namen versehen sein müssen. Die meisten »Schnitt¬ 
rosen haben hierbei eine mehr oder weniger weite 
Reise zu machen, und werden dementsprechend ge 
wohnlich schon am Tage vor der Eröffnung im Morgen¬ 
tau geschnitten. Der Versand erfolgt dann wohl 
allgemein in festen Kteten oder Schachteln. Die 
Etiketten, welche vor dem Einpacken an den ver¬ 
schiedenen Sorten befestigt werden, müssen mm so 
beschaffen sein, daß sie zwischen den feuchten Blättern 
und Stielen nicht verderben. Gänzlich verfehlt ist die 
Sache, wenn die Kartonstreifen mit Tinte beschrieben 
werden. Ich sah einmal auf einer Ausstellung solche 
mit Tinte beschriebenen Etiketten, die von der Feuch¬ 
tigkeit vollständig verschmiert und unleserlich waren. 
Dieser Debelst&nd wird vermieden, wenn man mit 
Blei schreibt, wie ich es bisher machte. Behaupten 
kann ich aber durchaus nicht, daß mir diese Schrift 
je gefallen hat. Noch weniger wollte es mir gelingen, 
mit Dastellstiften eine klare Schrift auf Karton zu 
erhalten, weil die Schrift immer zu matt blieb. 

Löst man sich echte schwarze chinesische Tusche 
auf zum Schreiben, so ist die Schrift nach einigen 
Stunden wasserfest. Kürzlich fand ich in einer Farben- 
bandlnng unter der Bezeichnung ..Pelikan“ unver¬ 
wischbare Ausziehtusche von Günther & Wagner, 
Hannover und Wien. Die Farben werden gebrauchs¬ 
fertig in IS verschiedenen Tönen abgegeben in 
Flaschen zu 25 und 50 Pfennig. Ich habe mit der 
schwarzen Tusche eingehende Versuche angestellt 
und dabei gefunden, daß diese Schrift nach einigen 
Stunden völlig unverwischbar ist. 

In Hamburg war im letzten Herbst wohl zum 
ersten Male der Vers uc li gemacht, alle Schnittrosen 
mit gleichmäßigen Etiketten zu versehen. Man hatte 
weiße Kartonstreifen recht lvühsch bedruckt «der 
beschrieben; leider aber kostete so ein schmaler 
Streifen 3 Pfennig : nach meiner Ansicht viel zu teuer. 
Außerdem war es bei einem Versuche geblieben, denn 
man brauchte nicht sehr zu suchen, um auch andere 
Etiketten zu finden, sogar große Holzetiketten, gelb 
gestrichen und mit Blei beschrieben tauchten auf. 
Immerhin ist ein Versuch gemachtr was anerkannt 
werden muß. 

Vielleicht verfolgt der Verein deutscher Rosen- 
freunde die Sache weiter und stellt einen neuen Ver¬ 
such in dieser Richtung an in M.-Gladbach, indem 
vorgeschrieben wird: .JedeSorte muß ein Etikett aus 
weißem Karton haben von etwa 12 cm Länge und 
3 cm Breite. Die »Schrift muß mit lateinischen Buch¬ 
staben in schwarzer Tusche ausgeführt sein. Diese 
einfache Forderung kann jeder leicht erfüllen und 
würde eine ruhig wirkende Gleichmäßigkeit herbei¬ 
führen. Will man dann noch einen »Schritt weiter 
gehen, kann man für Neuheiten Etiketten ans rosa 
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oder grünem Karton fordern. Bei Selbstanfcrtigung 
der Streifen werden dieselben nur den Bruchteil eines 
Pfennigs kosten. O- Jacobs. 

Der Etikettenfrage sind wir bereits naher getreten 
und stehen mit einigen Fabriken in Verbindung, um 
ein billiges und geschmackvolles Etikett für Aus¬ 
stellungen liefern zu können. D. Sclmftleitung. 

Arbeitskalender im März—April. 
Das gelinde Wetter scheint alles früher licraus- 

znlecken als in anderen Jahren, doch darum nicht, 
so eilig lieber ltosenfmind ’ Das dicke Ende kann 
noch kommen und im April kann oft noch die schönste 
Freude vernichtet werden Gelüftet und etwas abge¬ 
deckt kann jetzt werden: aber das Tannenreisig 
lasse man ruhig in der Nähe, um bei Witternugs- 
riicksciilägen das Deckmateriai schnell zur Hand zu 
haben. Mit Stroh eingebundene Stämme befreie man 
jetzt. Niedrige Buschrosen können geschnitten werden. 
Im April beginnt das eigentliche 1 Tanzwetter im 
Kosengarten. Mit dem Anbinden beeil»1 man sich 
nur da, wo die Hochstämme in geschützter Lage 
Stehen. Beim Schnitt beachte man genau: Stark¬ 
wadisende Sorten wenig oder gar nicht schneiden, 
knrzwachsende stark ziiriicksekneiden. I )as schwache 
halb vertrocknete Holz schneide man auf all» Falle 
gut heraus. Schlingrose», welche stark vom Froste 
gelitten haben, schneide man erst zurück, wenn die 
Pflanzen im Triebe .sind. Uoscnwildlinge können jetzt 
gepflanzt werden. Beim mngraben älterer Hosenbeete 
bringe man recht viel Kundung. Kolk und Sand, , 
jenaebdem es der Boden verlangt, unier die Erde. 
Frisch gepflanzte Rosen dünge man nicht im ersten 
Jahre. Kiese. 

Einsendung:. 
Die Rosenzeitung betreffend. 

Der Nachschrift des Vorstandes in Nr. ‘J der 
Rosenzeitung Seite Ml stimme ich zu. Die Rosen- 
zeitnng ist kein Organ des deutschen Sprachvereins, 
keine Grammatik und keine politische Zeitung. Des¬ 
halb kann auch der Druck der Rosenzeitung in 
lateinischen Buchstaben keine Rolle spielen. Mir 
ist es wenigstens gleicbgiltig und wüßte ich nicht, 
warum auch nicht. Die Fremdwörter sind so tief 
im deutschen Volke emgedmngen, daß sie bei Laien 
schwerer auszurotten sind als hei Gelehrten: »leshalb 
Geduld, ohne den Mut zu verlieren, und das Streben, 
sich deutsch ausziidrücken, aufzugeben. 

Für den ausländischen Namen*) Babyrosen bin 
ich nicht, das klingt so kindlich. Aber die echwach¬ 
rankenden „Schlingrosen" zum Unterschied von »len 
starkwüchsigen „Gitterrosen^ zu nennen halte ich 
für praktisch. Br. Alf. Würzburg. 

Preisausschreiben für das Rosarium 
in Berlin-Britz 

anbet reffend, teilt uns der ständige Rosarium-Aus¬ 
schuß, dort mit, daß inzwischen eine Vergrößerung 
des Geländes vorgenommen worden ist und die Unter¬ 
lagen für den Wettbewerb von Anfang Mai den 
vcrehrl. Bewerbern zu Diensten stehen. 

*i Mit Babyrosen sind Polyantha gemeint, keine 
Schlingrosen. Auch Zwergrosen würde für l’olyantba- 
rosen passend sein. Die Schriftleitung. 

Vereins-Angelegenheiten. 

Außerordentliche Generalversammlung. 

Die am 13. Marz ds. Js. in Karlsruhe 
(Baden) stattgefundene außerordentliche. 
Generalversammlung, zu der insbesondere 
die Mitglieder von Karlsruhe und Umgebung 
sehr zahlreich erschienen waren, beschloß 
die Eintragung des Vereins d. R. in das 
Vereinsregister. Der Vorstand. 

Der in Nr. 2 der Rosenzeitung veröffent¬ 
lichten Auff orderung, uns Listen von Rosen¬ 
freunden einzusenden, haben eine größere 
Anzahl von Mitgliedern des Vereins Folge 
gegeben. Indem wir denselben für die 
freund 1, Bemühungen unseren herzlichsten 
Dank aussprechen, bitten wir diejenigen 
Mitglieder, die in der Lage sind, uns Rosen¬ 
freunde namhaft machen zu können, um 
Einsendung der Liste. Der Vorstand. 

Rosen-Ausstellung München-Gladbach 1912. 
Das Programm mit Anmeldebogen für die Abteilung 

Schnittrosen der Rosen-Ausstellung in Miinchen-Glad 
bach. verbunden mit dem Kongrefl unseres Vereins, 
liegt der vorliegenden Nummer bei. 

Der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr 
ist bis längstens I. Mai d. Js* an Herrn Garten¬ 
direktor F. Ries. Karlsruhe (Baden) einzu¬ 
senden. Beiträge, welche bis dahin nicht ein¬ 
gegangen sind, werden durch Postauftrag er¬ 
hoben, soweit dies möglich ist. 

Rosenschädlingswerk, Ladenpreis 4 Mk., 
für Mitglieder des Vereins der Rosenfreunde 
2 Mk.; 

Stammbuch der Edelrosen I Mk. 50 Pf.; 
Befruchtungsstudie 1 Mk. 50 Pf.; 
Aeltere Jahrgänge der Rosenzeitung zu 2 Mk., 

2,50 Mk. und 3 Mk.; 
Farbige Rosenabbildungen (ältere zu 10 Pf., 

neuere zu 15 und 20 Pf.), bei Abnahme von 
mindestens 25 St. Ermäßigung des Preises; 

Einbanddecken zur Rosenzeitung ä 1,30 Mk. 
tincl* Porto), können, soweit noch vor¬ 
handen, abgegeben werden. 

Anfragen und Bestellungen sind zu richten 
an den Vorstand Herrn Gartendirektor F. Ries, 
Karlsruhe in Baden. 

Personalnachricblen. 
II----■ 

H. Müller, Baumschulbcsitzcr in Langsur, 
ist zum Mitglied des Kuratoriums der König!. Lehr¬ 
anstalt fiir Wein-, Obst- und Gartenbau in Geisen¬ 
heim ernannt worden. 



Gartengestaltung der Neuzeit von Willy Lange, 
unter Mitwirkung von Otto Stalin, Dritte veränderte 
und erweiterte Auflage. 

Eine gute Sache schafft sich rasch Freunde, So 
ist es auch dem vorliegenden Buch ergangen, das in 
verhältnismäßig kurzer Zeit in II1. Auflage erschienen 
ist. Das Buch ist ein guter und beratender Freund 
für die schaffenden Gärtner und ein Lehrbuch filr die 
jüngere Generation und jeden Gartenfreund. Die 
ganze Anlage des Buches verrät schon beim flüch¬ 
tigen Durchblättern, daß hier eine ganz bedeutende 
Arbeit vorliegt 

ilervorgehoben sei besonders die vorzügliche Aus¬ 
stattung des Buches. 320 in den Text gedruckte 
Abbildungen, Hi bunte Tafeln und 2 Pläne erläutern 
und erleichtern den Gebrauch. 

Wir müssen uns darauf beschränken, den haupt¬ 
sächlichsten Inhalt des Werkes anzudeuten. 

In den ersten Abschnitten werden Fragen allge¬ 
meiner Xatur eingehend erörtert, wie z. B, der 
Garten unserer Zeit, die Wahl der Gartenform, die 
Wahl der Grundstücke. 

Das Buch behandelt weiter der Reihenfolge nach 
die Planung, die Pflanzen, den Inhalt des Gartens. 
Lianen, Hecken und Grenzpflanzungen, Wintergärten 
und Gewächshäuser, den Kindergarten, den Bauern- 
garten als ländlichen 11 ausgarten, den geometrischen 
Garten, den Arcliitekturgarten, den Naturgarten usw. 

Jeder dieser Hauptabschnitte ist in Unterabteil¬ 
ungen geordnet, welche die betr, Punkte einer gründ¬ 
lichen Bearbeitung unterziehen. 

Für alle möglichen Pflanzungen enthält das Buch 
mit großer Umsicht ztisrnnm engestellte Listen, welche 
jede gewünschte Auskunft erteilen und die Wahl 
der Pflanzung erleichtern. 

Die Verfasser haben es verstanden, überall ihre 
Aufgabe in frischem und lebendigem Vorträge zu 
lösen. 

Gegenüber den modernen Oberflächlichkeiten möge 
das Buch dazu beitragen, daß dem Garten seine 
Bedeutung als Pilegestätte unserer Liebe 
zur Natur stets gewahrt bleibe. In diesem 
Sinne wünschen wir dem Buche die weiteste Ver¬ 
breitung. die es auch verdient. 

„Wie lege ich einen Garten an»*. Ein neues 
Gartenbuch. Im Aufträge der Gesellschaft für Heim¬ 
kultur herausgegeben von Kgl. Landes*, konomierat 
und Galten baudirekt or August Biebcrt, Direktor des 
Frankfurter Palmengartens, Professor Schölermann 
und Garteninspektor Krauß. Mit über 200 Abbil¬ 
dungen und Gartenplänen. 344 Seiten Lexikon formal. 
Preis Mk. ß.—, Originalband Mk. 7.50 . Porto 
öO Pfg.). Westdeutsche Verlagsgesellschaft m b. H 
Wiesbaden. 

Die Frage: Wie lege ich einen Garten an? Wie 
gestalte ich ihn nach meinen Bedürfnissen? linden 
durch dieses Buch ihre Beantwortung. Von der Garten¬ 
tür Ins zu dem am Ende des Gartens stellenden 
Sommerhäuschen führt uns das Buch durch alle 
Einzelheiten, die in 21 Abschnitten ausführlich 
behandelt werden, ln einem besonders umfangreichen 
Abschnitt wird eine Zusammenstellung der verschie¬ 
densten Gartenpflanzen gegeben. 

Püberall findet man wertvolle Winke: auch den 
neuzeitlichen Gesichtspunkten wird Rechnung ge¬ 
tragen. 

Das Buch ist in allen Teilen in erster Linie für 
den Besitzer des kleinen und mittleren Gartens 
geschrieben und für ihn durch seine Vielseitigkeit 
besonders geeignet, sodaß es hiermit als Hand- und 
Lehrbuch empfohlen sei. 

Frage 10. Welches ist die dunkelste Rose ? Ist es 
immer noch der Kaiser von Marokko ? (Empemir 
de Marocv. Anna B . Breslau 

Antwort auf Frage 10. Die dunkelsten Rosen 
sind: Chateau de Clos Vougeot. Triumphe de 
1'Exposition de Bruxelles, Prince Camille de Rohan. 

Frage 11. Wieviel niedrige Rosen gehen uui ein 
rundes Beet von 2 in Durchmesser P. K., Gels. 

Antwort auf Frage 11. Ks gehen an! ein Beet 
von 2 m Durchmesser bei 40 cm Entfernung 
Hi Rosen. 

Frage 12. ^ as ist besser, im Sommer abends oder 
früh morgens zu spritzen ? A,, Hamburg. 

Antwort auf Frage 12. An recht heißen Tagen 
spritze man am besten abends. Ist es aber kühl, 
so unterlasse man es und spritze überhaupt nicht! 
oder früh morgens, wenn es ein heißer Tag zu 
werden verspricht. Die Schriftleitung. 

Frage 13. Welche Wildlingsimterlage. „canina* 
oder „rubiginosa“ eignet sich am besten für 
Mrs. John Laings Wurzelhalsveredl.) zur Schnitt- 
rosen kult ur ? fst die Lebensdauer dieser Ver¬ 
edlungen bei beiden Unterlagen die gleiche ? 
Verlangt „rubiginosa- zur besseren Ertrags* 
Billigkeit einen feuchteren Boden als die ge* 
wohnliche canina? H. A. 

Antwort auf Frage 13. Die Rosa canina ist 
besser als Unterlage für niedrige Rosen als 
Rosa rubiginosa, erstere entwickelt ein kräftigeres 
W ackstuin als letztere. Die Lebensdauer der 
Unterlagen dieser beiden Sorten ist die gleiche. 
Ein nicht zu feuchter Boden sagt den Rosen¬ 
mehr zu, 

Frage 14. Ich pflanzte im vorigen Frühjahr Rosen¬ 
sämlinge canina), ljährige. Dieselben haben 
zumteil Triebe gemacht bis zu 1 m. Zur 
Probe habe die Hälfte im Spätjahr am Boden 
abgeschnitten und angehäufelt’ Die andere 
Hälfte steht noch. Welches ist das richtige 
Verfahren ? Sollen diese canina dieses Frühjahr 
verschalt werden? oder kann man dieselben auf 
ihrem Standort lassen, den stärksten Trieb 
wachsen lassen, anheften und im August oku¬ 
lieren? Emil Dienst-, Oberrotweil. 

Antwort auf Frage 14. Fragesteller hat jeden¬ 
falls die Absicht. Samlingsstämme zu erziehen. 
Lassen Sie diejenigen Pflanzen, an welchen Sie 
nichts geschnitten haben, weiter wachsen, ohne 
etwas daran zu schneiden. Je nachdem der 
Boden nahrhaft ist und die nötige Feuchtigkeit 
besitzt, werden sich an jeder Pflanze mehrere 
I riebe entwickeln. Im Herbst graben Sie die 
Pflanzen aus. lassen an jeder den stärksten Trieb 
stehen, alles andere wird sauber weggeschnitten. 
Die auf diese Weise erhaltenen Pflanzen werden 
gleich wieder ausgepflanzt und im nächsten 
Sommer veredelt. Das Zurückschneiden der 
einen Hälfte war nicht richtig. R. 
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osen-Zeitung 
Organ des Vereins Deutscher Rosenfreunde 

Unter dem Protektorat Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria. 

Abonnements 

bei der Post und in allen 
Buchhandlungen. 

Schriftleitung; H. Kiese, 
Vieselbach-Erfurt. 

Anzeigen 

Zeile 25 Pf., an dieMacklot,schc 
Buchdruckerei, Karlsruhe i. B. 

Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Karlsruhe i. B. (Jahresbeitrag 
4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oestcrreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 

5 M.) Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung. 

fZy“ Nachdruck der in der „Roscnieitimg" erschienenen Aufsätze ist nur unter vollständiger Quellen¬ 
angabe : ,,Aus der Roseiueilimg, Organ de- Vereins deutscher Rosenfreunde li. V., Karlsruhe ‘ und unter der Bedingung 

gestattet, daß dem Verein deutscher Rosen freunde eine Belegnummer mit dem Abdruck zugeschickt wird. 

Zu dem Farbenbilde. 

Stadtrat Glaser. 
Teehybridrose. 

Pharisäer X gelber Sämling {H. Kiese 1910). 

Die Teehybriden. welche gegenwärtig 
den Markt und den Liebhaberkreis beherr¬ 

schen, werden voraussichtlich auch noch in 
Zukunft das Feld behaupten. Aufsehen 

erregte seinerzeit die Rose „Kaiserin 
Auguste Victoria“ und war der erste Tri- 

nmpf der deutschen Neuheitenzucht. Seit 

jener Zeit wurden viele gute Neuheiten 
von deutschen Züchtern dem Handel Uber- 

gelten. Die Neuheit „Stadtrat Glaser“ ist 

eine weitere Bereicherung des Sortimenten. 
Sie ist eine hellgelbe Teehybride mit 

schönem Wuchs und hübscher Belaubung. 
Durch die nicht übermäßige Füllung ist 

sie eine Rose, die auch bei schlechtem 

Wetter ihre Pracht wirklich zur Schau 
trägt und [als Schnittrose gern gekauft 

wird. Von manchen Rosenfreunden wurde 
sie vielfach als Kaiserin angesprochen. Als 

Knospe ist dieselbe dunkelkanariengelb und 
geht später ins hellgelbe über. Auch als 
Treib- und Topfrose ist sie gut zu ver¬ 

wenden ; von Schnittblumengärtnern wird 
sie gern gekauft und wird bald eine Massen- 

rose werden. Als Hochstammrose kommt 
die Pracht dieser neuen Sorte zur wahren 

(Teilung. Die Pflanzen haben die letzten 

Winter ohne Deckung ausgehalten. Sie ist 
dem allgemein bekannten und beliebten 

Rosenfreunde und langjährigen Vorstands¬ 

mitglied unseres Vereins, Herrn Stadtrat 
Glaser-Karlsruhe, gewidmet. 

Die Schriftleitung. 
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Ueber Rosenschädlingre aus dem Pflanzen¬ 
reiche, deren Ursachen und Anleitung zu 

ihrer Bekämpfung. 
Von F. Kies, Karlsruhe. 

(Fortsetzung.) 

c* Das Rosen-Aetinonema oder -As- 
teroma, der Sternrußtau oder die 
Sch war «flecken kr ankheit der R osen. 

Weniger bekannt als die oben bescliric- 
benen Rosenscliädlinge ist ein anderer Pilz, 
unter dem unsere Rosen ebenfalls zu leiden 
haben, der Rosenstrahlenfadenpilz, Acti- 
nonema RosaeFr, (actis-Strahl, nema-Faden. 
wegen des strahlenförmigen Verlaufs der 
Pilzfäden) genannt, zur Gattung der Sphü- 
rioidaceen gehörend, deren Vertreter alle 
echte Schmarotzerpilze sind. 

Dieser Pilz verschont mehr die rauh¬ 
blättrigen Sorten, die sonst meist durch 
den Rost leiden, ist aber umsomehr an den 
Sorten mit fester, glänzender Blattober¬ 
fläche zu finden. 

Mit dem unbewaffneten Auge ist der Pilz 
an den strahlig oder sternförmig auslaufen- 
den, diinkelbräunlichgrauen Flecken auf 
den Blättern sofort zu erkennen. Hin wei- 

Abb. 1, Aetinonema oder Sternrußtau der Rosen. 

Gröflcre Aufsülze. 
teres Merkmal, welches jedoch erst sichtbar 
wird, wenn die Flecken eine gewisse Größe 
erreicht haben, bestellt darin, daß in der 
Mitte derselben viele zerstreut, stehende, 
sehr kleine, mit blosem Auge eben noch 
erkennbare Pünktchen auftreten. (Fig. 2. i 
Bisweilen, jedoch selten, tritt die Krankheit 
auch auf der grünen Rinde der Triebe in 
Form eingesunkener bleischwarzer Flecken 
auf. Die ersten Zeichen der Krankheit be¬ 
stehen in dem Auftreten kleiner dunkler 
Flecken auf der Blattoberseite, die ver¬ 
einzelt, aber auch zahlreich vorhanden sein 
können. Sie sind von ungefähr kreisrundem 
Umriß und dehnen sich ziemlich schnell 

iehmäßige Zunahme nach allen 

Abb. 2, Rosenblatt mit Actino- 

nema-Flecken verschiedenen 

Alters; auf dem größte«, ältesten 

sind die Fmclitkdrper des Pilzes 

als dunkle Pünktchen sichtbar. 

Seiten strahlenförmig weiter über das Blatt 
aus. Sehr oft entstehen mehrere zugleich 
und fließen dann, infolge ihres Wachstums, 
zusammen. Ein Blatt kann daher schließ¬ 
lich so stark fleckig werden, daß nur noch 
ein kleiner Teil seiner Fläche nicht affi- 
ciert ist. 

Fast immer fallen die Blätter, bald nach¬ 
dem die Flecken erschienen sind, ab, ent¬ 
weder noch grün oder nachdem sie mehr 
oder weniger gelb geworden sind. 

Dieser Pilz sitzt nicht, wie der Kusen- 
meltaupilz, nur äußerlich auf der Blatt- 
oberfläche, sondern dringt in das Innere 
des Blattes ein, kann deshalb auch nicht 
durch äußerliche Mittel, wie Schwefel, an 
dem Weiterwachsen gehindert werden. Er 
gehört also nicht zu den epiphyten Para¬ 
siten, sondern zu den endophyten. 

Wenn man mittelst sehr dünner Schnitte, 
die der Blattoberfläehe parallel geführt sind, 
Stücke fler Oberhaut des Rosenblattes am 
Rande eines kranken Fleckens abschält 
(Fig. 3), so erkennt man charakteristische 
strahl ige Linien, die aus den Fäden des 
Pilzmycels bestehen. Es sind bandförmige 
Bündel dicht aneinander liegender Pilzfäden. 
An vielen Punkten dringen dann früher oder 
später von den unter der Cuticula (Fig. 4< 
wuchernden Pilzfäden Zweige durch die 
Außenwand der Oberhautzelle in das Innere 
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derselben ein (Fig, 4 f). Hier findet der 
Pilz augenscheinlich günstige Ernührungs- 
bedingungen: außer dem nun getöteten, 
zu sammengesch rümpften und gebräunten 
Zellinhalte sieht man im Innern dieser 
Zellen oft viele Pilzfaden, welche beson¬ 
ders gegen die untere Wand der Oberhaut¬ 
zelle sich wenden und von hier aus, die 
Wand durchbohrend, in das darunter 
liegende grüne Zellgewebe des Blattes ein- 
dringen (Fig. 4 b). Bezüglich der Ansied¬ 
lern® des Myceliums im Innern des be¬ 
fallenen PHanzenteiles stimmt also dieser 
Pilz mit den meisten anderen Schmarotzer- 
jjilzen überein, die eben deshalb als endo¬ 
phyte Parasiten bezeichnet werden. 

Was nun die Vermehrungsorgane des 
Actinonema anlangt, so besteht auch hier 
eine Vebereinstimmung mit den meisten 
anderen endophyten Pilzen. In nächster 
Nähe der Oberfläche des Blattes bilden 
sich die napfförmigen Fruchtkörper. Diese 
erscheinen, mit unbewaffnetem Auge be¬ 
trachtet. als äußerst kleine dunkle Pünkt¬ 
chen, welche in ziemlicher Anzahl über den 
Flecken zerstreut sind. (Fig. 2.) Wenn 

AM) .4 Längsschnitt durch ein Stuck der Oberhaut eines Kosen Mattes 
am Rande eines kranken Fleckens; über die Ohsrhautzellen hingewachsen 
ist eines der straliligen Fadcnbündel des Pilzes zu sehen; die mit 
punktiertem Inhalt gezeichneten Zellen sind abgestorben, die anderen 

noch lebend. 

Abb. 4. 
zellen e 
zeigend, 
wuchert. 

Querschnitt durch einen kranken Blattflecken, die Oberhimt- 
uml die darunter liegende »Schicht grüner Zellen b zumteil 
Bei h ein Fadenbündel, welches über die Oberhautzellen hin- 

j durchschnitten, deutlich unterhalb der Cuticula c liegend Bei 
J junge Anlage einer Pilzfrucht, ebenfalls unterhalb der Cuticula. Die 
oberhautzellen zeigen im Innern den hier dunkel gehaltenen zusammen- 
geschrumpften Inhalt. im übrigen die eiiigcdrnngenen regellos ge¬ 

schlungenen Pilzfaden, die auch in die Schiebt b Vordringen. 

mau eine Actinonema - Frucht im Quer- 
schnitte des Blattes getroffen hat (Fig. 5), 
so erkennt man, daß sie sich nur in dem 
zwischen der Oberhautzelle und der Cuti¬ 
cula befindlichen Raume befindet. 

Die Sporen werden von den Conidien- 
trägem al»geschnürt 

Die bporenabschniirung findet in einer 
und derselben Frucht nicht gleichzeitig, 
sondern snccessiv statt; man findet in jedem 
Fruchtkörper außer schon fertigen Sporen 
auch gleichzeitig alle Entwicklungszustände 
sieh bildender junger Sporen, Jede Frucht 
bildet also} da sie sich, einmal gebildet, 
auf dem ActinonemaHecken bis zum Abfall 
des Blattes erhält, auch während dieser 
ganzen Zeit unausgesetzt neue Sporen, so 
daß die Fruchtbarkeit jeder einzelnen Pilz- 
1 rucht hiernach eine sehr bedeutende ist. 
Die ausgereiften Sporen sind von schwach 
keulenförmiger, oft etwas gekrümmter Ge¬ 
stalt, farblos und zweizeilig. (Fig. f>.) 

Sie sind sofort narb ihrer Reife und 
nachdem sie von den Conidientrügem al>- 
geselmürt sind, keimfähig, und zwar kei¬ 
men sie auf jeder feuchten Unterlage. 

I )ax beste Verbrcitungs- 
mittel dieser Keime ist das 
Wasser; es ist deshalb be¬ 
greiflich, daß ebenso wie 
Regen und Tau, so auch 
das Bespritzen der Pflanzen 
überaus geeignet ist, die 
Sporen von den kranken 
Blättern abzuwaschen und 
sie von Blatt zu Blatt, von 
Pflanze zu Pflanze weiter 
zu verbreiten. Die auf den 
abgefalienenBJätternbefind- 
lichen Fruchtkörper mit 
den Sporen überwintern im 
Boden undgebenim nächsten 
Frühjahr wieder die Ver¬ 
anlassung zur Entstehung 
der Krankheit. Feucht- 
warmes Wetter begünstigt 
die Ansiedlung und Verbrei¬ 
tung des Pilzes, während 
Trockenheit sie beeinträch¬ 
tigt. 

Die Ausrottung der 
Krankheit, wo sie sich 
einmal eingenistet hat, wird 
von den Gesichtspunkten 
aus versucht werden müssen, 
die aus dem obigen über 
die Verbreitung der Sporen 

worden sind. 
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Schaft singt ihr traurig Lied und 
die Rosen freu nde wissen niclit zu 
schweigen. Da ist vor Allem die 
„La France“ eine dem Tode ge¬ 
weihte Rose. Eine andere ist die 
„Marechal Niel“, eine dritte soll 
in Bälde die „Caroline Testout“ 
werden oder vielleicht in deren 
Ermangelung die „Gloiru de Dijon“ 
oder „Mme. Berard“ und so weiter 
mit Grazie ad infinitum. Es wäre 
wirklich zum Hängen eingerichtet 
auf dieser schönsten aller Welten, 

_ wenn man nur den zehnten Teil 

Abb. S. Querschnitt durch eine Actinonema-Mt und die dessen glauben müMe.waa die 
angrenzende Partie des Jilattgewebes. von welchem in c dte Menschen bewußt odei unbewußt 
Oberhaut, in h zwei Schichten des Zellgewebes, in letzterem lügen. Ein Wort, eine Meinung. 
drei farblose kr.vstallfnltrende Zellen Ztt sehen sind. iMirch die n r;neln Unberufenen ausge- 
Oberbaiitzellen sind an vielen Stellen Pilzliidci nach den irrdnon , , -x „(.tra£ren, ist 
tieweheschichten vorgedrungen; sic entspringen an einzelnen sprochen WOA weiter getia eD, - 
Stellen aus der Hymeniuinschicht der Frucht, welche unter gerade kein Ingluck, wenn sie 
der Cuticula c auf den Oberliautzcllen dicht autliegt und die Unwahrheit innehalten. Anders 
Sporen in allen Stadien der Bildung und Abschnürung trägt. wjr(| <}ie gleiche Meinung, das 

gleiche Wort wirken, wenn der Wissende, 
derjenige der bestimmt ist zu prüfen, zu 
urteilen und zu verurteilen, willig auf¬ 
nimmt und bewußt weitergibt ohne den 
Inhalt auf den wahren Gehalt zu prüfen. 
Eine derartige Lässigkeitslüge scheint mir 
der „Alterstod der Edelsorten“ zu sein 
— vornehmlich dessen jetzt im Schwünge 
seiende Begründung. 

Es ist hohe Zeit, diesem Märchen des 
fahrlässigen Denkens den Garaus zu 
machen. Nirgends hat sich die Theorie 

Es wird sich dies beziehen aut eine müg- ^gräulicher“ erwiesen, als in diesem Satze, 
liehst radikal durchgeführte Entfernung J^h rekapituliere: „Die Edelsorten, die 
des Laubes der erkrankten Rosen, beson- ^nrch Pfropfung aller Art vermehrt 
ders des Herbstlaubes und Vernichtung werden, müssen eingohen, wenn die Mutter* 
desselben durch Verbrennen. Außerdem pflanze, der sie entstammen, ihrem natür- 
ist es zweckmäßig, alle kranken Teile fielen Tode entgegengeht. Sie sind nur 

■iaf unterhalb der infizierten Triebe des Mutterstammes und keine selb- 

Sporen von 
Actiiioneraa, 

nach 24 Stun¬ 
den mit Keiin- 
schläuchen ge¬ 
keimt letztere 
hei 
förmig 
b—e kurz 
blasenförmig. 

dmt; letztere 
;i a schlauch- f \ f 
iirmig. hei J JäAj 

b—e kurz « 

ziemlich tief unterhalb der infizierten Triebe 
mit der abgestorbenen Rinde zurückzu¬ 
schneiden und ebenfalls durch Verbrennen 
unschädlich zu machen. 

Zuweilen tritt diese Krankheit so stark 

ständig gewordenen Individuen, unterliegen 
daher den gleichen Gesetzen des Verfalles 
wie die Mutterpflanze und gehen gleich 
diesen in annähernd der gleichen Zeit dem /^UVVCIICU UJ.II..L .. UieseU ILL ttilUCMiCiUU 

auf, daß ganze Rosenpflanzungen in kurzer Alterstode“ entgegen.“ 
Zeit fast entblättert dastehen, es ist des- Sollte man es denn für möglich halten, 
halb sehr ratsam, energische Maßregeln zu ^aß ejn solcher Satz als Axiom durch die 
ergreifen, noch ehe die Krankheit schädi- Fachliteratur wandert und geglaubt und 
gend um sich gegriffen hat, um sie nach anerkannt wird? Daß die Sorten Ver¬ 

möglichkeit eindämmen zu können. gehen müssen, daß sie sterben müssen wie 
(Fortsetzung folgt.) alles Lebende, als Individuum sowohl, als 

auch als Sorte, als Familie sowohl als 
auch als Gattung, das weiß wohl jeder 

Aussterbende Sorten. Mensch; aber daß sie, die „parasitär“ aui 
Oft höre und lese ich von sterbenden anderen Stöcken leben auf ihren Unter- 

Sorten und vergehenden Spielarten. Der lagen — sterben müssen, wenn ihr Mutter- 
Obstbau berichtet davon, die Landwirt- stamm, von dem sie ahstammen, stirbt, 
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baß auch „Altersschwäche“, das ist denn 
doch etwas zu starker Tabak. 

Die Unterlage der Edel rosen ist allge¬ 
mein die Hundsrose Rosa canina — die 
in den Wäldern sowohl, als aus künst¬ 
licher Aussaat (im Gegensatz 
nataraussat) und Aufschulung 
wird, variiert bekanntlich ungemein. In 
Wuchs, Blatt, Trieb, Bestachelimg, Schöß¬ 
lingstriebkraft usw. wird es kaum zwei 
sehr ähnliche Exemplare geben. Nun 
denken wir uns aber die Reiser einer 
Edelsorte auf diese verschiedenen Exemplare 
veredelt. Wenn wir uns vor Augen halten, 
daß die Unterlage ein einheitlich und 
selbständiges Individuum darstellt, der ihm 
aufgezwungene Edeling aber als Parasit 
gewissermaßen ihm seinen Willen auf¬ 
zwingt und jedenfalls modifizierte An¬ 
sprüche an die Wusteiarbeit stellt, als die 
Unterlage von Natur aus für sich selbst 
leistet, so können wir auch voraussetzen, 
daß ohne eine Art Kampf der Zellen gegen 
den Aufdringling die Unterordnung nicht 
zu Stande kommt. Ein Beispiel möchte 
ich hier anführen, das mir blitzglcich die 
Dunkelheit dieser Vorgänge grell erleuchtet 
hat: Im vorigen Sommer bestellte ich mir 
von einer angesehenen Erfurter Firma 
ul. C. Schmidt) ltosenreiser zur Veredelung. 
Infolge der mörderischen Hitze und eines 
Post Versäumnisses trockneten die Reiser 
trotz guter Verpackung ziemlich stark, so 
daß bei sämtlichen brauchbaren die Blatt- 
sti eichen hei der Okulation abbrachen, 
d. h. abfielen. Nach dem Einlangen warf 
ich die eingetrockneten Reiser ins Wasser 
und stellte sie 24 Stunden in den Keller, 
damit sie doch wenigstens etwas erfrischt 
zur Okulation tauglich wurden. „The 
Bride“ und „Clara Watson“ waren ver¬ 
loren, die übrigen gingen an. „Bismarcku 
wurde nach kurzer Zeit schwarz — alles 
Sachen, die man ja des Öftern schon erlebt 
hat. Nun aber zur „Liberty“, Die hatte 
ich auf einen saftstrotzenden, in wildem 
Wüchse befindlichen, ca* 50 cm hohen 
Caninastamm veredelt und sie wuchs 
willig an. Doch was war das? Ans dem 
Edelauge wuchsen Blätter der Unterlage! 
Erst nach dem dritten Blatte kam nach 
und nach der Typ der Thea zum Vor¬ 
schein. Als die erste Knospe erschien, 
war ich des Weiteren begierig. Sie brach 
auf, fünf blätterig, verwaschen, weißrötlich 
mit dunkleren Rosarändern, fast duftlos, 
kaum eine Spur von Duft, leb hielt mich 
von der Firma genarrt, ln Zeiträumen 

von je 14 Tagen kamen noch 2 Knospen 
zur Entfaltung, wovon die erste halb- 
cntfaltet und blaßrosa-verwaschener Caroline 
restout ähnlich war, die nächste und letzte 
Blüte aber bereits die volle „Liberty“ 
zeigte in Rau, Farbe und Geruch, ihr 
sonst aber an Größe nachstand, was auch 
weiter nicht verwunderlich ist. Ich sagte 
mir nun, daß die Lebenskraft des Wild¬ 
lings im Anfänge obgesiegt und in den 
ersten Blättern und Blüten seine Kraft 
noch zur Geltung gebracht habe, während 
später, nach Erstarkung der Zellen des 
Edelings, derselbe die Oberhand gewann und 
die ihm eigenen typischen Blätter und 
Blüte n entwickelte. Tn weitaus geringerem 
Maße kann man derartiges fast an jeder 
Veredelung nach deren Anwachsen be¬ 
obachten, hier aber ist der Eindruck der 
Beeinflussung des „Wirtes“ ein derart in 
die Augen springender gewesen, daß sich 
sofort in meinem Geiste das Spiegelbild 
entwickelte : Die f o r t w ä h r ende, n u r 
in kleinem und kleinstem Maße 
s t a 11 f i n d e nd e Beeinflussung des 
Wildlings bei jeder weiter fol¬ 
genden Veredelung ist die Ursache 
des „Alterstodes“ der Edelsorten. 
Wir müssen bedenken, daß immerfort 
Boden, Pflege, Dünger, Klima ihre Ein¬ 
flüsse aufbieten, den < ’harakter jeder Pflanze 
zu ändern. Ist dieselbe durch ihre Eigen¬ 
heit oder Individualität im Stande, aus 
diesen wechselseitigen Einflüssen ihre beste 
Wachstumsmögliclikeit zu ziehen, gewisser¬ 
maßen die goldem* Mitte innezuhalten und 
ihre Wachstumspotenz aufs äußerste zu 
entfalten, so sprechen wir von ihr als in 
guter Kultur befindlich. Die Wahrung 
der persönlichen Einheit betätigt sowohl 
der Wildling als auch der Edeling. Da 
aber der aufgezwungene Edeling allein der 
Schöpfer der aus ihm entsprungenen Krone 
ist, jeder Wildschoß aber unnachsicht lieh 
unterdrückt wird, so kommt die Persön¬ 
lichkeit der Unterlage für uns nicht zur 
Erscheinung. Das Blattwerk und dessen 
Arbeit bestimmen die Unterlage zur Her- 
beiSchaffung jener Nährwerte, die blos für 
den Edeling von besonderem Vorteile sind. 
Die Unterlage nimmt aber diese Vergewal¬ 
tigung nicht ohne Widerstreben hin. In 
dem vorher zitierten Beispiele der „Liberty“ 
habe ich den Widerspruch des Wildlings 
in elementarer Form zum Ausbruche kom¬ 
men sehen und dennoch mußte derselbe 
vor dem übermächtigen Feinde, dem Edel¬ 
reise, den Kürzeren ziehen. Wenn ich mir 
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aber denke, daß in jeder neugebildeten 
Zelle ein klein würziger Widerspruch rnit- 
geboren wird, daß bei der Ueberpflanzwig 
eines Reises dieser Krone auf einen fremden 
Wildling dieser Widerspruch im Innern 
sich verdoppeln muß, unter ungünstigen 
Pflege-, Klima-, Boden- und Düngerverhält- 
nisscn sogar vervielfachen kann , wenn 
durch Parasiten histologische Verände¬ 
rungen eintreten, so kann und muß ich 
wohl zn dem Schlüsse gelangen, daß der 
mit der Zeit überwiegende Einfluß des 
Wildlings sich in krankhaften Zuständen 
der Edelro.se äußern wird, die sogar zur 
vollständigenVernichtung ilirer Eigenheiten, 
derenhalber sie gezüchtet wurde, führt. 

Ich bemerke ausdrücklich sofort, daß der 
dadurch entstehende „Alterstod“ mit den 
heute zu beobachtenden Rückgängen mancher 
Sorten noch gar nichts zu tun hat. Jenen 
Sorten, die heute altersschwach scheinen, 
kann man ihr Uebelbefinden durch Klima¬ 
wechsel, Bodenveränderung usw, nehmen 
und bessern, während die durch die Ein¬ 
flüsse der Unterlage he vorgerufene Sterbe¬ 
stunde der Sorte durch kein wie immer 
geartetes Mittel aufzuhalten sein wird. 
Noch aber sind wir nicht so weit : die 
Edelsorten sind allesamt noch viel zu jung 
dazu, um dem „Alterstode“ verfallen zu 
sein. Auf unsere Gräber können wir noch 
nach Jahren die duftenden Blatter der 
im Eingänge des Aufsatzes erwähnten 
Rosen von unseren Lieben der Zukunft 
streuen lassen . . . 

Ein Anderes aber möchte ich noch in 
diesen Zeilen anregen, ein Ziel, das mir 
leuchtend vorschwebt gleich einer Fnta 
morgana und das in unserer schneilebigen 
Zeit des Benzindnftes und der „Funkerei“ 
— ich bitte, nicht Flunkerei zu lesen 
als Utopie erscheinen kann : Und zwar die 
Züchtung saraenechter Edel rosen. Man 
weiß, was unter Samenechtheit zu verstehen 
ist. Die aus den Samen erwachsenden 
Pflanzen müssen durchaus wesensgleich dem 
Vater und der Mutter sein, es sollen und 
dürfen keine „Rückschläge“ Vorkommen, 
die Mendelschen Gesetze müssen solchen 
Nackommen gegenüber ihre Kraft schein¬ 
bar verloren haben. Die leichte Varia¬ 
bilität der Rose aber wird diese Arbeit, 
wenn sie auch durchgeführt werden wird, 
zu einer Sisyphusarbeit von jahrzehnte¬ 
langer Dauer machen, die trotzdem aber 
nicht vermieden werden kann, wenn man 
Wert darauf legt, sich die Pracht der 
Rose zu erhalten. Alle unsere Kreuzungen 

tragen den Widerspruch der Unterlage, 
des Proletariers in sich und sie müssen als 

Edelinge daran zugrunde gehen. Ich halte 
es sogar für an gezeigt, nur auf Sämlinge 
und nicht auf Veredelungen zu kreuzen, 
um uns den Lebenslauf der Einzelsorte zu 
verlängern. Das Nähere darüber ein 
andermal. 

Für di es es mal erwarte ich den Wider¬ 
spruch. Hans Winker. 

K osen-N eufi eilen. 
■-■ 

Dad Sterling- (Teehyln-ide). 

Margchal Niel > Mari. Caroline Testout. 
Mil Abbildung, i 

Zwei bekannte Elternsorten sagen schon, 
daß es eine gute Sorte ist. Eine Martehai 
Niel in anderer Farbe ist ein längst ge¬ 
hegter Wunsch eines jeden Rosenfreundes. 
Dad Sterling, eine deutsche Rosenneuheit, 
nach einem bekannten amerikanischen Rosen¬ 
freund benannt, wurde vor 2 Jahren dem 
Handel übergeben. Die Blume ist sehr 
groß, gut gefüllt wie die Muttersorte, lachs¬ 
farbig und isabellengelb auf gelbem Grunde, 
mit rötlicher Mitte, eine sehr angenehme 
Färbung. Im Herbst tritt die Farbenab¬ 
tönung noch besonders hervor. Der Wuchs 
ist halbrankend, große Nielartige Blätter 
heben die kraftstrotzenden Blumen be¬ 
sonders hervor. I )er 1 luft ist ein reiner 
Teerosenduft. Als Schnitt-, Treib- und 
Gruppenröae ist sie zu empfehlen. An den 
Endspitzen der langen Triebe entwickeln 
sich stets neue Knospen, sodaß dieselben 
mit langen Stielen geschnitten werden 
können. Auch als Hochstamm ist sie eine 
Zierde eines jeden Gartens. 

K. Portius, Obergärtner, Erfurt. 

Prinses Juliana (Teehybride). 
(Mit Abbildung.) 

Die Abbildung zeigt uns eine Neu- 
züchtung der Herren Gebrüder Gratama- 
Hoogeveen (Holland), welche diese Rose 
bereits auf verschiedenen Ausstellungen 
vorführten und die allgemeine Anerkennung 
fand. 

Prinses Juliana ist ein Sämling von der 
Rose Pharisäer. Sie wächst kräftig und 
gedrungen. Die Knospen erscheinen meist 
einzeln und entwickeln sich gut zur offenen 
Blume. 
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Prin&es .Juliana {Teehybride). 

Roseiiziiciil und -Pflege. 

Rosenkunde III. 
General Jaqnemin ot 1 8 f> 3. 

Sie ist eine gute Stammbaumrose und 
stellt einen besonderen Typus, eine eigene 
Rasse dar. Von ihr stammen zur Zeii 
etwa 70 Sorten ab. Unsere besten roten 
und dunklen Sorten als; Alfred de Rouge- 
raont, Alfred Colomb, Eclair, llorace Vernet, 
Van Houtte. Xavier Olibo, Charles Lefebvre, 
Mad. Victor Verdier, Sönateur Vaisse, Souv. 
de William Wood, Duc de Rolian, Venus, 
Reine Marie Henriette, Richmond und andere 
gute Rosen stammen von ihr und sind heute 
noch begehrenswert, mehrere sogar hoch- 
wertvoll. Einige der hier genannten Sorten 
sind wieder gute Stammütter geworden 
und haben wertvolle Sämlinge ergeben. 
Mit General Jaqueminot haben sehr nam¬ 
hafte Züchter Versuche gemacht. Wir 
finden darunter die Herren: Lachanne, 
Liabaud, Pernet pcre, Ducher , Guillot, 
Verdier, Vigneron, Dr. Müller, Levet und 
andere. Nach ihnen sind aucli Rosen be¬ 

nannt. Die meisten der heute 
noch stark begehrten Nach¬ 
kommen sind wohl Zufall- 
sämlingc. Ich kann offen 
sagen, mit G^ndral Jaqueminot 
habe ich nichts machen können, 
wohl setzt sie leicht Fruchte 
an und doch gelingen Kreu¬ 
zungen nicht leicht. Sie ist 
eine von den Sorten, die 
wie Safrano ihren Blutenstaub 
schon in der noch geschlossenen 
Knospe fallen lassen. Dieser 
Pollen ist ja noch nicht wir- 
ktingsfühig, aber bei er¬ 
schlossener Blume, bei Sonnen¬ 
schein stäubt er doch und 
eine einwandfreie Kreuzung 
ist in Frage gestellt. Die 
gekreuzten Sämlinge haben 
meist einen wilden, sehr ver¬ 
zweigten Charakter, deshalb 
ist sic besser als Vaterrose 
zu verwenden und zu Tee- 
rosenkreuzungen aus guten 
Gründen zu empfehlen. Es 
scheint, daß durch die Ver¬ 
bindung mit Teeblut der 
stachlige Charakter gemildert 
wird. Bemerkenswert ist, daß 
ihre besten Abkommen als: 

Van Houtte. Horace Vernet, Xavier Olibo, 
Senateur Vaisse u, a. als Zuchtrosen 
nicht hervorragend sind. Horace Vernet 
gibt sehr minderwertige Sämlinge. Van 
Houtte ist nicht viel besser, die Sämlinge 
von X. Olibo blauen sehr leicht. Die beste 
Samenträgerin ist Mach Victor Verdier, 
deren Sämlinge sind interessant, nehmen* 
gerne andere Eigenschaften an und geben 
edles Holz. Als Gartenrose ist General 
Jaqueminot eine Sehenswürdigkeit, nament¬ 
lich als Strauch. Sie braucht nicht gedeckt 
zu werden und blüht fast unaufhörlich. 

Kaiserin Auguste Victoria 1890. 
‘Eine Zuchtrose allerersten Ranges, ihre 

Nachkommen sind schön, farbenreich mit 
edlem Charakter; sie gibt ihre Form willig 
ab und nimmt andere Farben gern an. 
Ungefähr 30 Sorten stammen bis jetzt von 
ihr ab. Ihrer starken Füllung wegen läßt 
sie sich nicht SO leicht befruchten. Aber 
was von ihr behauptet wird, daß sie den 
Pollen von verschiedenen Vaterrosen an¬ 
nehme, wird in Züchterkreisen nur belächelt 
werden. Warum derartige Sachen gemacht 
werden, ist mir unverständlich, ich werde 



nie aufhören, das zu tadeln. Dasselbe gilt 
natürlich auch für andere Rosen, da wer¬ 
den auch noch welche verdäc htigt. Leider 
werden die Kronen der schönen Rose nicht 
alt, es muß immer für jungen Ersatz ge¬ 
sorgt werden. Kaiserin Auguste Victoria 
befruchtete ich mit Comtesse de Frigneuse: 
diese Verbindung ergab eine wunderschön 
gelbe Rose von reiner Farbe, Ein guter 
Rosenkenner schrieb: Endlich eine schön 
geformte und edle goldgelbe Rose und gra¬ 
tuliert mir. Leider wurde die Füllung zu 
stark, als mehr Kraft in die Unterlagen 
kam. Eine andere Kreuzung mit Luciole 
ergab die farbenprächtige „Altmärker“. 
Anna Chartron stammt von derselben Ver¬ 
bindung, Georg Schwärtz ist in gelb die 
dunkelste Rose, die von Kaiserin abstammt. 
Auch Friedr. Harms ist schön in Farbe 
und Wuchs und kommt sehr in Aufnahme. 
Viele Kreuzungen von Kaiserin und Tes- 
tuut sind gemacht worden; die Sämlinge 
wurden alle zu groß, zu dicht gefüllt und 
die Zweige hatten keinen Halt. Auch mit 
Druschki ist viel versucht worden, ich habe 
selbst viel gemacht, doch erhielt ich von 
dieser Kreuzung viel rosa-Sämlinge, ent¬ 
gegen meinen Wünschen. Einmal hatte 
ich alle Blumi n abblühen lassen und die 
sich selbst befruchteten Kapseln ausgesäet, 
darunter war u. a. ein Sämling mit rein 
weißer Farbe und grünlichem Grund, nur 
die Form taugte nichts. Einen recht guten 
Sämling hat Freund Kiese durch obige 
(Kaiserin X Druschki) Kreuzung erhalten, 
die Großherzogin von Weimar, die das erste 
Mal zu Liegnitz ausgestellt und bewundert 
wurde. Werden rote Blumen befruchtet, 
so verschwindet meist die weiße Farbe 
vollständig. Princesse de Bearn Kai¬ 
serin Auguste Victoria ergab recht schön 
dunkel rote Sämlinge. Die Zucht versuche 
sind sehr mannigfaltig gemacht worden 
und es werden noch recht gute Sämlinge 
von Kaiserin Auguste Victoria erscheinen, 

Rob. Türke. 

Zur Lebensdauer der Rosen. 

Angeregt durch die in Nr. 2 und 3 der 
Rosenzeitung erfolgte Abhandlung über die 
Lebensdauer von Rosen möchte ich auf zwei 
Mar&hal Niel - Hochstämme aufmerksam 
machen, welche vor 30 Jahren in einem 
Kalthause unserer Gärtnerei ausgepilanzt 
worden sind. Dieselben wurden im Winter 
1882 durch Anplatten auf Waldwildlings¬ 

stämme veredelt. Der Umfang des stärk¬ 
sten Stammes ist bei 1,80 m Höhe an der 
Veredlung 36 cm. Der Hauptseitentrieb 
hat 16 cm Umfang noch bei 4 m vom 
Stamme entfernt. Die Stämme sind noch 
lebensfähig, denn im Jahre 1902 wurden sie 
kräftig ausgeschnitten und trieben lustig 
weiter und brachten wieder wie seither 
tausende von Blumen. Der Boden ist ein 
tiefgründiger Lehmboden und wird als 
Düngemittel nur Kuhdung verwendet. 
Rosenfreunde die durch Worms kommen 
sind jederzeit zur Besichtigung willkommen. 

Schuck. 
Die eingesandte Abbildung zeigte die 

Marechal Niel in recht kräftiger Ent- 
wickelung. Die Schriftleitung, 

Das Befreien der Rosen vom Winterschlaf. 

Die hochstämmigen Rosen werden bei 
günstigem Wetter gegen Mitte April aus 
ihrem Winterschlafe geweckt, werden sorg¬ 
fältig hochgenommen und an einen dazu 
passenden Pfahl gebunden. Das Beschneiden 
der Rosen ist folgendes : 

Starkwachsende und langstielige Sorten 
werden nur wenig oder gar nicht geschnitten, 
z. B. Marechal Niel, Gloire de Dijon, 
Mad. Berard, Belle Lyonnaise, Reine Marie 
Henriette, usw. 

Dagegen kurzwiiehsige und schwach- 
wachsende Sorten werden desto mehr 
zuriickgeschnitten z. B. Mad. Lombard, 
Mad. Falcot, Homere, Perle des Jardins 
usw.: dadurch bekommen diese einen stär¬ 
keren Wuchs und zeigen auch dann einen 
besseren Blütenflor. Was die frisehge- 
püanzten Rosen anlangt, so müssen diese alle 
kurz auf 2—3 Augen geschnitten werden, 
weil sie erst eine gutgeformte Krone bilden 
sollen. Die älteren Rosen dagegen werden 
auf 3—4 bestausgebildeten Augen zurück¬ 
geschnitten, doch muß man aber die Form 
der Krone im Auge behalten. 

Die niedrigen Rosen werden von der 
Anhäuflung der Erde und dem Tannenreisig 
befreit, die stark wachsenden und lang- 
triebigen Sorten werden nur ein wenig 
geschnitten. aber die kurz wachsenden 
Sorten jeder Trieb auf 3 4 Augen, damit 
sie ihre vorhergehende Buschform wieder 
erhalten, und der dementsprechende Blumen¬ 
flor sich zeigen kann. 

Bei den Schlingrosen wird nur die Winter¬ 
decke entfernt und das alte trockene Holz 
ausgeschnitten. Um eine Pyramide zu 

ncnM 
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ziehen, schlägt man einen starken Pfahl 
hinter die Pflanze und bindet sie hoch. 
Dagegen an die Mauer, Hauswände und 
Veranda, zieht man Draht und bindet diese 
an, so lang und so hoch wie sich die Triebe 
in ihrem Wuchs ansgebildet haben. 

Emil Wedel. Vieselbach-Erfurt. 

Die beste Pflanzzeit der Rosen ist im 
allgemeinen das Frühjahr vom März bis 
Anfang Mai, je nach Lage des betreffenden 
Gartens. Jn leichtem Boden pflanzt man 
früher als in schwerem. In Gegenden aber 
mit leichtem Boden und milder oder ge¬ 
schützter Lage ist die Herbstpflanzung vor¬ 
zuziehen. Ziemlich winterharte Rosen, die 
den Winter über nicht so vorsichtig ge¬ 
deckt zu werden brauchen, pflanzt man 
lieber im Herbst. Weiche Rosen dagegen, 
wie z. B. die meisten Teerosen, sind der 
Sicherheit wegen bessei im Frühjahr zu 
pflanzen. 

Beim Umlegen der Rosen 

kommt es gelegentlich trotz aller Vorsicht 
vor, daß ein Stamm bricht. Bei sachgemäßer 
Behandlung ist er trotzdem zu retten. 
Man bindet ihn zunächst mit Weiden in 
seiner natürlichen Lage zusammen und legt 
um die Bruchstelle einen Brei von Lehm, 
kurzem Stroh und Kuhfladen, den man mit 
einem Lappen und Bindfaden festhält. Da¬ 
rauf wird der Stamm in die Erde gelegt 
und die verwundete Stelle sorgfältig mit 
Erde bedeckt. Schon während des Win¬ 
ters bildet sich in der Hülle eine Ueber- 
wallung. Im Frühjahr wird der Verband 
erneuert und der Stamm an zwei Pfählen 
festgebunden. Oft ist schon in einem Jahre 
die Bruchstelle verwachsen. Der Verband 
ist öfter nachzusehen, damit er nicht ein- 
schneidet. Die Rosenstämme werden übri¬ 
gens seltener brechen, wenn sie von An¬ 
fang an immer nach derselben Seite um- 
gelegt werden. 

Schon jetzt beim Pflanzen auf die künf¬ 
tige Durchwinterung der Rosen denken! 
Bei dem Rosenpflanzen mache ich auf einen 
für die künftige Durcliwinterung der nied¬ 
rigen, auf Wurzel hals veredelten Rosen 
sehr wichtigen Punkt aufmerksam. Sie 
vertragen es sehr gut, daß man sie 10 bis 
20 Oentimeter zu tief pflanzt, selbst in 
schwerem Boden*). Das hat im Sommer den 
großen Vorteil, daß sie nicht so leicht 
unter der Trockenheit leiden und im Winter 
den, daß sie nicht ausfrieren. Man braucht 
nicht zu decken und kann bei zarteren 
Sorten ruhig die oberirdischen Teile er¬ 
frieren lassen. Aus dem Wurzel halse kom¬ 
men doch gesunde, edle Triebe heraus. 
Nur ist darauf zu achten, daß etwa Vor¬ 
kommando wilde Triebe sofort entfernt 
werden, ehe sie den vielleicht noch schla¬ 
fenden edlen A ugen den Saft und den Platz 
an der Sonne weggenommen haben. Auch 
hochstämmige Rosen pflanze man nicht 
zu flach. R. H. 

*) Zu tiefes Pflanzen der Kosen kann große Nach¬ 
teile haben. Ich habe die Wahrnehmung gemacht, 
daß sich bei derartigem Pflanzen an der Veredlungs¬ 
stelle und zwar am Edelholz Wurzeln bildeten: die 
Wurzeln der Unterlage verkümmerten dadurch und 
die an der Veredlungsstclle nougebildeten Wurzeln 
konnten der Pflanze nicht genügend Nährstoffe Zu¬ 

fuhren. Die Folge davon war, daß die Pflanzen in 
der Entwicklung zuriiekgingen, K. 

Ein Wort über „Rosa frondosa". 
Die ungemein große Hitze und die fast 

nie dagewesene, anhaltende Trockenheit 
des vergangenen Sommers hat auf viele 
Pflanzungen ungeheuer verderblich gewirkt, 
So kam es, daß sogar aus alten Coniferen- 
beständen durch das Verdorren vieler Bäume 
große Lücken entstanden, Neuanpflanzungen 
aber noch viel mehr zu leiden hatten. Auch 
in Rosenanpflanzuugen ist viel Schaden 
erwachsen, ganz besonders aber bei An¬ 
pflanzungen von Waldstämmen. 

Ich habe nun feststellen können, daß die 
abnorme Witterung an meinem neuen 
Sämling „Rosa frondosa“ keinerlei Stö¬ 
rungen verursachte, ja daß ihm die Hitze 
und die große Trockenheit sogar recht gut 
bekommen ist, denn es zeigte sieh keinerlei 
Ungeziefer, geschweige denn Mehltau an 
den Pflanzen und ich kann mit Recht 
sagen, daß ich kaum jemals so schöne und 
viele Hochstämme aus den zweijährigen 
Beständen geerntet habe. Es ist eine wahre 
Lust, die im Herbst aufgeschulten Stämme 
zu sehen, glatt wie die Aale, einer fast so 
hoch wie der andere, so daß ich mich schon 
jetzt auf die fertigen Kronen im nächsten 
Jahre freue. Das gute Wachstum liegt in 
der Hauptsache daran, daß „Rosa fron- 
dosau eine ganz ideale Bewurzelung auf¬ 
weist und daß schon die kleinsten Pikir- 
pflanzen außerordentlich widerstandsfähig 
sind. Als Beweis hierfür führe ich nur 
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den Fall an, daß eine große Sendung junge 
Pikirpflanzen nach der Schweiz an der 
Grenze angehalten wurde, weil das Rab- 
lauszeugnis verloren gegangen war und die 
Sendung so lange liegen mußte, bis ein 
neues Schriftstück eingesandt wurde. Ich 
hielt die Sendung für verloren, erhielt aber 
nach einiger Zeit die Nachricht, daß alle 
Pflanzen ohne Ausnahme tadellos ange¬ 
wachsen seien. 

Wie ich schon öfters geschrieben habe, 
wachsen die Veredelungen außerordentlich 
leicht und sehr fest an, kein Ausfall zeigt 
sich, wenn nur einigermaßen richtig ver¬ 
fahren wird. Der Wildling verträgt jede 
Kälte und die 24 « C\, die wir im .Januar 
hier hatten, haben die freistehenden Wild¬ 
linge überstanden, ohne daß auch nur eine 
der äußersten Spitzen erfroren wäre. 

Es wäre zu wünschen, daß von den hun¬ 
derten von Kollegen, welche bereits Versuche 
damit gemacht haben, auch mal einige ihre 
Erfahrungen mit teilen wollten, denn die 
Anerkennungen, die mir zugegangen sind, 
würden, wollte ich sie selbst veröffent¬ 
lichen, wie Reklame aussehen und das 
wünsche ich nicht. Der Sämling soll seinen 
Eingang durch offene Beurteilungen aus 
der Praxis finden. 

Ich selbst werde nie mehr einen anderen 
Sämling, besonders zur Anzucht von Hoch¬ 
stämmen, anpHanzen, denn es ist jedenfalls 

der brauchbarste und in Bezug auf gleich¬ 
mäßiges Wachstum der lohnendste Wildling. 

Um den vielen Besuchern unseres schö¬ 
nen Rosariums in Sangcrhausen zu zeigen, 
wie die Veredelungen auf „Rosa frondosa“ 
wachsen, habe ich letzten Herbst ein Sor¬ 
timent Hochstamm-Veredlungen, wie auch 
einige Wildlinge an Herrn Professor Gnau 
dort gesandt, welche unter dessen kundiger 
Hand angepHanzt worden sind, als Eigen¬ 
tum des Rosariums. 

Leider ist die Samenernte von 1911 durch 
die starken Fröste am 21. und 22. Mai, 
zu welcher Zeit die Samenpflanzen in voll¬ 
ster Ueppigkeit mit jungen Knospen be¬ 
deckt waren, vollständig ausgefallen. Die 
Ernte von 1910 war dagegen um so reich¬ 
licher, so daß ich dieses Frühjahr eine 
große Menge junger Pflanzen haben werde. 

Weimar. Franz Grimm. 

Die Rosenfelder in Holstein. 

Einen nie geahnten Aufschwung hat die 
Rosenkultur in Holstein, Thüringen, Rhein¬ 
land, Hessen und in der Umgegend von 
Dresden genommen. Zu Millionen werden 
die Rosen herangezogen und über den 
ganzen Erdball versandt. Riesige Felder 
werden mit Wildlingen angepflanzt und im 
Sommer veredelt. Ein solches Feld in 

Blüte zu sehen, 
ist eine Pracht. 
Reiste h en d es 
Rild zeigt ein 

12 Morgen 
großes Rosen- 
fe ] d der Firma 
Conrad Maaß in 
Rellingen (Hol¬ 
stein). Im Vor¬ 
dergrund stehen 
10000 Lyon- 
liosen in Rlüte. 

Die jährliche 
Gesamtanzucht 
an niedrigen 

Rosen beträgt 
bei oben genann¬ 
ter Firma über 
300000. 

„Niedrige Kosen in der Roseng&rtnerei von Cour. Maaß in Hellingen (Holstern). 
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Gefülltere Blumen durch Selbst¬ 
befruchtung:. 

Seit zwei Jahren schon versuche ich 
durch Selbstbefruchtung, Mme. C. Testout 
und Frau Karl Druschki, gefüllter zu 
machen. 

Zu diesen Sachen benötigt man eine 
große Anzahl Sämlinge. Leider hatte, ich 
von Druschki nur sehr wenig Samen ge¬ 
sät,. Nun bringt, wie jeder Züchter weiß, 
gerade Druschki eine Unmenge Sämlinge, 
welche nicht blühen. Infolgedessen kann 
ich Herrn Dr. Krüger noch keine genügende 
Antwort auf seine Frage aus Xr. (j des 
Vorjahres geben. 

Anders verhält cs sich mit Mine. Caro¬ 
line Testout. Ich war überrascht, so ver¬ 
schiedene Farben, 

1. Sämtliche Sämlinge zeigten sensu 
Testout-Oharakter. 

II- Kin Teil Blumen einfach rosa. 
HI. Farbe rosa wie Mutter, halbgefüllt. 
IV. Sämlinge vollgefüllt, in folgenden 

Farben: rosa mit etwas gelblich. Innen 
fast weiß, außen rosa mit starkem Duft 
und langer Knospe. Stark gefüllt und zart 
fleischfarbig. 

V. Wohl gefüllte Blumen, aber nicht 
genau Testout-Farben. 

Es wäre zu wünschen, daß noch mehr 
Züchter dieses Jahr den Versuch mit Tes¬ 
tout machten. Ich glaube auch bestimmt 
sagen zu können, es linden sich Sämlinge 
voll gefüllt und genau Testout-Farben. 
Man muß nur ein sehr großes Quantum 
Sämlinge heranziehen. Warum sollte sich 
nicht zwischen den Druschki-Nämlingen ein 
roter linden, wie es Herr Türke gehabt 
hat r1 Auch ich habe Ueberraschungen bei 
meinen Sämlingen erlebt. So bekam ich 
von Testout und Richmond neben roten 
auch einen kremefarbenen. Hier hat auch 
kein Insekt Uebertragungen gemacht, weil 
ich mein« Mutterrosen-Blumen durch Um¬ 
hüllungen dagegen schütze. F. Altmüller. 

Rosen-Winterveredlungen. 
Von Lebrccht Rüdiger. Langcnsalza-Ufkoven. 

Rosenneuheiten sind immer etwas hoch 
im Preis und das mit Recht, denn der 
Züchter hat meistens viel Arbeit gehabt, 
ehe er solch neue Sorte dem Handel über¬ 
geben konnte und die nötige Reklame kostet 
auch reichlich Geld; der Preis für eine 
Pflanze von 3 bis 5 Mark ist also nicht zu 
hoch. Der Rosengärtner, der nun einige 

solcher Neuheiten kauft, will aber auch etwas 
damit verdienen und zwar sobald als möglich. 

Kr macht also Wintorverdlungen. Aber 
wie! Da werden alle möglichen und un¬ 
möglichen Methoden angewandt und mei¬ 
stens ist der Erfolg sehr gering. Vielfach 
benutzt man noch Glascylinder, doch ist 
dies unnötig. Man mache Ende November 
auf dem Vermehrungsheet einen Kasten, 
der mit Mistbeetfenstern zugelegt wird. 
Gute, starke Wildlinge (ich nehme nur 
li. laxa) werden in längliche, nicht zu 
große Töpfe gepflanzt und alslmld mittelst 
„Geißfuß“ veredelt. Verschmiert wird nur 
der Kopf des Wildlings und der des Reises. 
Selbstgekochtes Wachs ist stets das Beste. 

Nun ist die Hauptsache, nicht zuviel 
Wärme und mäßig spritzen. 12—14« R. 
genügen vollständig. Bei dieser Tempe¬ 
ratur werden sich bald kräftige Triebe ent¬ 
wickeln. Sobald die Veredlung Wachstum 
zeigt (rote Spitze), muß sie aus dem Kasten 
und dann nach und nach abgehärtet werden. 
Hält man die Veredlungen zu warm, so 
gibts viel Verluste und die Triebe werden 
spindclig und geil. Wer solches Zeug 
kauft, wird trotz guter Pflege kein Auge 
davon schneiden können. Dagegen, gute, 
kräftige Winterveredlnngcn im April !>e 
zogen, in nahrhafte Erde ansgepflanzt, 
bestens gepflegt, zeigen freudiges Wachs¬ 
tum. Der Gärtner und Rosenfreund wird 
von solchen Pflanzen zur Sommerveredlung 
schon reichlich Augen schneiden können 
und das ist doch meistens der Grund zur 
Anschaffung von Neuheiten. 3—5 Mark 
für eine Originalpflanze will und kann 
nicht jeder ansgeben. I Mark für eine 
kräftige Winterveredlung wendet man schon 
ehe]1 an. \ on solcher Pflanze sind dann 
auch im Sommer ca. 10—20 Augen zu 
schneiden. 

Die Anschaffung hat sich also gelohnt, 
vorausgesetzt, daß mau wirklich gute, 
kräftige Pflanzen bezogen hat. 

Nun kann man bei kräftigen Original¬ 
pflanzen meistens das starke Holz für 
Geißfußveredlnng nicht verwenden. Diese 
Angen veredele ich nach der Fockortsehen 
Methode auf Fußstämmchen. Jetzt habe 
ich die Triebe davon abgeschnitten und 
krautartig veredelt. Auch die ersten Geiß- 
fußVeredlungen schneide ich jetzt — Mitte 
Februar nochmals bis auf 3 Augen ab: 
es gibt also von jeder Pflanze wieder 3 bis 
o Veredlungen. Jeder Wildling bekommt 
stets nur 1 Auge. Auf solche' Weise be¬ 
kommt man einen hübschen Vorrat. 



Der Zweck dieser Zeilen ist also, zu 
zeigen, wie man die hohen Ausgaben fiir 
Neuheiten wieder verdienen kann und da¬ 
rauf aufmerksam zu machen, wie man 
kräftige Winter Veredlungen erzielt. 

Rosenbesclireibiingen. 

Gelbe Rosen. 
Die gelben Rosen sind unsere Lieblinge, 

und daß wir sie unter den Tee- und Tee- 
hybridroscn. mit Ausnahme von Niel, nicht 
so stark gelb besitzen wie wir es wünschen, 
ist leider richtig. — Dafür aber bieten uns 
manche Wild* oder Parkrosen ein so sattes 
Gelb, daß wir diese Sorten ihrer gelben 
Blüten wegen nicht vernachlässigen sollten. 
D ie beste der gelben Parkrosen ist Goldsomie 
(Solei! (Tor). Ihre großen, gefüllten, 
wenn auch manchmal vierspurigen Blnmen 
leuchten sehr weit. Goldsonne hat. einen 
steifen Wuchs und eignet sich deshalb mehr zu 
ganzen Gruppen als zu Vorpflanzungen mit 
anderem Gehölz. — Zu solchen Ver¬ 
pflanzungen, aber auch einzeln stehend, ist 
Rosa lutea, die gelbe Pose, ganz besonders 
wertvoll. Rosa lutea besitzt lebhafteres 
Gelb und ihre schlanken Zweige sind mit 
Blüten überladen, so daß der ganze Busch 
wie ein gelber Klecks in der Landschaft 
erscheint. Und weil das Gelb auch bei den 
Gehölzen selten ist, deshalb ist die Ver¬ 
wendung von Rosa lutea als Gehölzpflanze 
doppelt empfehlenswert. 

Rosa lutea ist einfach blühend. Wir be¬ 
sitzen auch eine gefülltblühende — lutea 
Höre pleno sie blüht bedeutend länger. 
Ob sie schöner ist als die einfachblühende, 
darüber kann man verschiedener Meinung 
sein. Auf jeden Fall aber macht die gefüllt- 
blühende der einfachblühenden den Ruhm 
deshalb nicht streitig, weil sie bedeutend 
später blüht. 

Wer noch andere gelbe Rosen wünscht, 
pflanze Rosa Harrisoni und die alte Persian 
Jellow. Sie haben nicht ganz die Leucht¬ 
kraft wie Rosa lutea, aber auch sie sind 
schön und gehören ebenfalls zu den Kapu¬ 
zinerrosen wie Rosa lutea. Auch Jaune 
bieolor, die bekannteste der Kapuzinerrosen, 
ist verhältnismäßig wenig verbreitet, weil 
man sich immer noch nicht so recht mit 
dem Gedanken vertraut gemacht hat. daß 
unsere Parkrosen keine andere Behandlung 
verlangen, wie unsere anderen Sträueher 
auch. 

Einen eigenen Typus bildet die gelbe 
Teerose Safrano, mit der ein groß ange¬ 
legter Handel getrieben wird. In diese 
Gruppe gehören Madame Margottin, Jean 
Pernet, Comtesse de Frigncu.se u. a. 

Ei nen z vv e i ten T y pus geben d i e A bk Ö mm - 
linge der Gloire de Dijon; dazu gehören 
Belle Lyonnaise, Madame Barthölemy Levet, 
Maclame Eug. Verdier. 

Endlich ist unter den Besten die Beste 
zu nennen, unsere Marechal Niel, die sich 
die Welt erobert lmt. Auch Kaiserin Auguste 
Victoria besitzt ci neu bedeutenden Wert 
und sollte in keinem Sortiment fehlen. Die 
besten Neuziichtungen der letzten Jahre 
in gelben Rosen sind: Herzogin Marie 
Antoinette, Natalie Büttner und Stadtrat 
Glaser. 

Herbstblühende Rosen. 
Schon einigemal© habe ich in der Rosen¬ 

zeitung über herbstblühende Rosen berichtet. 
In dem letzten trockenen Spätsommer 
brachten meist nur die älteren Rosenpflanzen 
herrliche Blumen, und das war auch da der 
Fall, wo man das sonst nicht gewöhnt ist. 
Bei den frisch gepflanzten Rosen war es 
durchweg anders. Da half alles Gießen 
nichts. sie brachten keine Blumen. Das 
folgende Verzeichnis enthält Rosen, die 
uns auch in diesem Jahre erfreut haben, 
wonach manch junger Rosenfreund seine 
Auswahl treffen mag. 

Remontant-Rosen. 
Der trockene Sommer muß dieser Posen¬ 

klasse nicht behagt haben, was den bis¬ 
herigen Erfahrungen gegenüber nicht auf¬ 
fallend ist. Sonst brachten sie im Herbste 
noch reichlich Blumen, wie Fisher und 
Holmes, Horace Vernet, Ulrich Brunner fils. 
Am reichblühendsten waren folgende: 

H ugh D i ck s o n 05, kräftig wachsend, 
ein glühendes rot und duftend, 

Oberhofgärtner A. Singer, rötlich rosa, 
lange Knospe: man könnte diese unter 
Tee-Hybriden zählen. 

Oaptain Ghristy, auch die rote, 
brachten schöne Blumen. 

Marie Bau mann hatte herrliche Blu¬ 
men in rötlich rosa. 

F rau K a r 1 D r u s c h k i mit den .schnee¬ 
weißen Blumen wirkte vorzüglich. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin DFG 



Tee-Rosen. 
Perle des jardins, eine altbekannte 

gelbe Rose. 
Marie van Hontte brachte herrliche 

gelbliche Blumen. 
G. Nabonnand, die beste gelbe herbst¬ 

blühende Rose. 
31 me. Hoste, eine der besten weißlich 

gelben Teerosen. 
M&man C och et, die schönste rosa 

Teerose auf gelbem Grunde. 
B1 um e n s e h m i d t, brachte herrliche 

gelbe Blumen. 
Mist reß B. R. C&n t f rötlich dunkel rosa. 
Mme. Jean Dupuy, gelblich rosa, sehr 

gute Rose. 
M11 e. B1 a n ehe 31 a r t. i g n a t, rötlich 

gelb, herrliche Rose. 
31 me. Antoine Mari, weißlich rosa, 

die Blumen sind etwas klein. 
Helen Good, rosa, großblumig. 
F r e i he r r v 0 n M arge hall, rot, ge- 

fiillt, gesundes Laub. 
.1 eanne Massop, kräftig wachsend, 

große weißliche Blumen. 
Mme. Yermorel, gelblich rot. eine 

großartige kose. An dem kräftigen 
gesunden Laub erkennt man sie und 
wenn das Teerosen-Sortiment noch so 
groß ist. 

Dr. Felix Guyon, hell- und dunkel- 
gelb. Wie die vorige, so erkennt man 
auch diese am Laube, ohne /.u blühen. 

F r a n c i s T) u b r e u i 1, die schönste 
dunkelrote Rose. 

Mme. Lo m b a rd, lachsrosa, reich 
blühend. 

Elise Hey mann, gelb-rosa. 
Mme. Errera, lachsgelb mit rot. Sie 

bringt nicht immer schöne Blumen. 
Mathilde Liegen rd, gelblich weiß, 

schöner Bau der Blumen. 
Biliar fl e t B a r r e, goldgelb, kräftig 

wachsend, aufrecht, ziemlich hart. 
E. Vevrat Hermanos, aprikosengelb 

mit rosa, herrliche Blumen, stark 
rankend. 

Baronne Henrie11e de Loew, gute 
altbekannte weiße Rose, schön als 
Knospe. 

Mme. Jules Gravereaux, gelb, groß 
gefüllt, herrlicher Bau der Blumen, 
die schönste gelbe rankende Tee-Rose. 

Mme. Wagram Comtesse de Tur- 
renne, rosa, kräftig wachsend, nicht 
rankend, fast winterhart. 

31 arq uise de uerhoent, rötlichgelb, 
schöne Farbe. 

Sophia King, gelb mit rosa, lange 
Knospe. 

Paula, schwefelgelb, schöne Knospe. 
Grace Darling, gelblich weiß und 

rosa, eine alte bekannte Rose, fast 
winterhart. 

Tee-Hybrid-Rosen. 
31 rs. A. R. Waddell, gelb mit rot, 

kräftig wachsend. 
D uisbu rg. hellrötlich rosa. 
(’olunel Ledere, rötliche Testout. 
Veluwezoom, leuchtend dimkelrosa, 

kräftiger Wuchs. 
Frau X. We 11er, gelblich, ähnlich 

11. Kiese. 
Dora Hansen, große Bl innen. rosa. 

Auf der Britzer Ausstellung fiel sel¬ 
bige besonders auf. 

Countess of Derby, rötlich-gelb, ge¬ 
sundes kräftiges Laub. 

A u s t r a 1 i a, kräftig wachsend, große 
karrniurosa Blumen, schöne Rose. 

Friedrichsruh, dunkel blutrot, stark 
gefüllt, niedrig bleibend. Nur schade, 
daß die Blumen nicht aufrecht stehen. 

Doroth v Page Roberts, rosa-rötlicli 
mit gelb vermischt, nicht ganz gefüllt. 

Lady Battersea, rötlich rosa, bringt 
die schönsten langen Knospen unter 
den Tee-Hybriden. 

Duchesse de la Slot he, rosa mit gelb, 
kräftig wachsend. 

I >öfianci\ leuchtend rot gefüllt. Blume 
flach. 

F r a u E m m a S a s s e, glänzend rosa. 
(11*oßhe rz o g F r i edr ich von Bade n, 

niedriger Wuchs, hell glänzend rosa; 
man kann sagen eine verbesserte Max 
Hesdörtfer. 

Antoine Rivoire, fleischfarbig, schö¬ 
ner Bau der Blumen. 

G roßherzogin Alexandra , kräftig 
wachsend, eine gute weiße Rose, härter 
als Kaiserin Auguste Viktoria. 

Rosalind orr English. rötlich rosa, 
reich blühend, gute Gruppenrose. 

General 31 a c Arthu r, scharlachrot 
schöne Gruppenrose mit gesundem 
Laube. 

P r ince de Bu 1 gar i e, brachte schöne 
weißlich gelbe Blumen. 

31 r. Joseph Hill, rötlich gelbe Blu¬ 
men, dunkelgrünes kräftiges Laub, seit 
sie im Handel ist, hat sie den Winter 
gut Überstunden. 

Florence Pemberton, weißlich rosa. 
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So uv, de Maria de Zayaa, dunkel 
rosa, lange Knospe, schöner Bau der 
Blumen. 

Mme. G ustavo 31 etz, weißlicheTestout, 
Die neue Rose Frau Karl Sclunid ist 
mit ihr identisch. 

Edu Meyer, rötlich gelb, halb gefüllt, 
gute Gruppen rose. 

La Tosca, kräftig wachsend, 1 3Ietei*, 
nicht rankend, fast ohne Stacheln, 
weißlich rosa langstielige Schnittrose. 

Wul R* Smith, weiß mit rosa, herr¬ 
liche Blumen, kräftiges gesundes Laub. 

E ar 1 o f W a r \v i c k, hell rot, schöne 
Knospe. 

Rein e JVI a rgu er ite d ‘ 11 a I i c. karmin¬ 
rot, duftend, Wuchs niedrig, gute 
Gruppenrose. 

E1 se von Steinkeiler, weiß mit rosa 
und gelb, groß gefüllt, duftend, meist 
einzeln blühend. 

Maina Gärtner, rosa mit gelblichem 
Schein. 

Papa G ä r t n e r. leuchtend rosa. 
Papa d. Lambert, rosa, reichbliihend, 

stark gefüllt, duftend; nur sind die 
Stengel zu kurz. 

A11 in ä rker. rötlich gelb, eigenartige 
schöne Knospe. Die Blume ist etwas 
klein. 

Ecarlate, feuriges Rot, bis jetzt die 
beste Gruppenrose in rot, blüht fort 
während. 

Warrior, ähnlich Papa Gontier, schöne 
lange Knospe, nicht ganz gefüllt, ge¬ 
sundes La ul). 

Polyantha-Rosen. 

Durch die Trockenheit brachte auch 
diese Klasse von Rosen wenig Blumen, 
was man sonst bekanntlich ganz anders 
gewöhnt ist. Nur wenige gal» es, welche 
noch im Herbst reichlich blühten. 

Prim ula, leuchtend rosa mit weiß. 
31 rs, Cutbush, rosa rot, Blumen klein. 
31 me. Norbert Levavasseur, kar¬ 

minrot. 
Aenneben Müller, dunkel gelblich 

rosa. 
Katharine Zeimet, reich blühende 

weiße Rose. 
3Iarie Pavie, gute altbekannte weiße 

Rose. 
Little white P et, rein weiß, gesundes 

Laub. 

Bouquet de Neige, in großen weißen 
Sträußen blühend. 

H-osalinde, lachsrosa, niedrig, gleich¬ 
mäßig wachsend, mit Blumen überdeckt. 

K. Vogel. 

10 Prachtrosen. 
Wir besitzen jetzt eine ganze Menge von 

schönen und neueren Rosen, meist in Tee- 
hybriden. Nun möchte ich aber ein Sorti¬ 
ment aus verschiedenen Klassen der Rosen 
benennen, welche sich als h o c h s tä m m i g e 
Rosen in ihrer Pracht hervor tun: 

X a t a 1 i e B ö 11 n e r. Teehybride. Der 
Wuchs ist sehr kräftig, der Bau der Blume 
ist einzig schön, der Kaiserin Auguste 
Viktoria sehr ähnlich, die Farbe ist kreme- 
gelb. Die Sorte ist trotz ihres starken 
W uchses sehr reichbliihend. Natalie Büttner 
ist eine Schau- und Gruppenrose ersten 
Ranges. 

Frau Lilli v. Posern. Teehybride. 
1 )ie Blume ist sehr groß, die Farbe ist silbrig- 
rosa, die Knospe ist langgestreckt, ln dem 
Wuchs ähnelt sie sehr der alten Rose Mad. 
(Jarol. Testout. Eine ausgezeichnete Sclmitt- 
rose. 

F r i e d r i c h s r u h. Teehybride. Der 
Wuchs der Rose ist gedrungen, dis Blume 
ist sehr groß, die Farbe dunkelkastanienrot. 
Vom Frühjahr an bis in den späten Herbst 
zeigt diese herrliche Rose ihre ausdauernde 
Blütenpracht. F riedrichsruli ist wegen 
ihres gedrungenen Wuchses eine sehr gute 
Gruppen- und Einfassungsrose und hat einen 
angenehmen Wohlgeruch. 

Pharisäer. Teehybride. Der Wuchs 
dieser Rose ist aufrecht strebend. Die 
Blume ist langgestreckt und sehr groß, die 
Farbe ist lachsfarbig, eine auffallende Mode- 
farbe. Die Knospe ist lang, die Belaubung 
braunrot. Eine sehr reichblühende gute 
Schnitt- und Gruppenrose. 

Färb e n k Ö n ig i n. Teehybride. Der 
Wuchs dieser Rose ist gedrungen, aufrecht 
strebend, die Blumen sind groß und gut 
gefüllt. Die Farbe ist dunkelrosa, die Rück¬ 
seite ist rot. I )ie Rose blüht ununterbrochen 
bis in den späten Herbst hinein, ja bis sich 
der Frost einstellt. Eine herrliche Scliniti- 
und Gruppenrose. 

Nordlicht. Teehybride. Der Wuchs 
ist kräftig, die Blume ist ziemlich groß. 
Die Farbe dieser Rose ist ganz hervorragend, 
der Grund ist goldgelb, die Blumenblätter 
sind kapuzinerrot, nach den Spitzen in rosa 
auslaufend. Die Bcdaubung ist braunrot. 

Bas 
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Die Rose remontiert sehr gut und ist als 
Knospe eine ausgezeichnete Schnittrose, 

Freiherr v. Marschall. Teerose. Der 
Wuchs (1er Rose ist etwas breit, die Blume 
ist groß, die Farbe ist dunkelkarminrot, 
das Laub ist blutrot, die Knospen langge¬ 
streckt, Die Rose blüht reich und hat einen 
angenehmen Wolliger uch. Ihre Blüten- 
pracht zeigt, sich, bis der Frost sie über¬ 
rascht. 

L y o n - R os e. Pernetiana. Die Blume 
ist sehr groß, gut gefüllt, hat eine herrliche 
krebsrote Farbe, welche jedem Rosenlieb- 
haber von weitem schon in das Auge fallt. 
Der Wuchs ist kräftig, sic blüht den ganzen 
Sommer, ja bis in den spaten Herbst hinein. 
Diese Rose dürfte bei keinem Rosenfreund 
und Gartenbesitzer fehlen, denn Lyon-Rose 
ist eine wundervolle Prachtrose für sich. 

Frau Karl Druschki. Remontant. 
Sehr kräftiger Wuchs. Die Blume der¬ 
selben ist sehr groß, aber nicht so stark 
gefüllt, die Farbe ist rein schneeweiß. Es 
ist die schönste weiße Rose, welche wir bis 
jetzt besitzen. irrtümlich wird sie auch 
öchneekönigin genannt. Die Knospen sind 
langgestreckt und kommen meist zu dreien 
auf einzelnen Stielen zur Blütenpracht. 
Um prachtvolle Blumen zu erzielen, entfernt 
man 2 Knospen, wenn 3 auf einem Stiele 
stehen. Eine gute Schnittrose. 

L e u c h t f e u e r. Bengal liy bride oder 
Monatsrose. Der Wuchs dieser Rose ist 
kräftig, sie wird 40—50 cm hoch, die Blumen 
sind groß, gut gefüllt, die Farbe ist leuch¬ 
tend blutrot, die Blüten haben einen herr¬ 
lichen Geruch. Den ganzen Sommer hin¬ 
durch ist Leuchtfeuer mit ihren leuchtenden 
Blüten bedeckt, sie ist eine Zierde für jeden 
Garten des Rosenfreundes. Eine sehr gute 
Gruppenrose, auch zur Einfassung von 
größeren Beeten sehr zu empfehlen Leucht¬ 
feuer ist die schönste Monatsrose der Gegen¬ 
wart. 

Es sind hier einige Sorten angeführt, 
welche sich als Hochstämme in ihrem Bliiten- 
flor hervortun, man könnte noch mehr von 
solchen schönen Rosensorten angeben, die 
auch sehr zu empfehlen wären. 

Emil Wedel, Vieselbach-Erfurt. 

Her Majesty. 
Nicht nur Menschen, auch Rosen werden 

verkannt. So geht es nach meinem Dafür¬ 
halten dieser Bonettschen 1885er Züchtung, 
die heute nur in wenigen Katalogen noch 
zu finden ist. Der Grund mag darin liegen. 

daß sie handelsgärtnerisch genommen, unter 
deutschem Klima, nicht recht lohnend ist. 
Jedoch in Amerika hat -Her Majesty“ 
viele Jahre eine Rolle gespielt und auf dem 
Pariser Schnittblumenmarkt gilt heute noch 
diese Züchtung als eine der besten rosaen 
Schaublumensorten des freien Landes. So¬ 
gar in weißer Papierumhüllung, in sauberster 
Aufmachung wird sie dort zum Verkauf 
angeboten, per Dutzend zu 11 -—2 Francs, 
wenn zur Hochblüte Durchschnittshlumen 
auf 20 Centimes stehen. Daß ein so ver¬ 
hältnismäßig hoher Preis, heute auch bei uns 
zu erzielen ist, möchte ich wohl behaupten. 

Aufmerksame Beobachtungen, die ich in 
diesem Jahr an 10 vorjährigen Veredelungen 
angestellt habe, lassen mich annehmen, daß 
man heute im Zeitalter der großen und 
langstieligen Schnittblumen, mit „Her 
Majestv“ sehr wohl auf seine Kosten 
kommen wird. Erreichen doch die unge- 
stntzten, sehr stacheligen Triebe (die 
man allerdings anstäben muß), eine Länge 
von durchschnittlich 1 Bieter. Von solcher 
Ueppigkeit kenne ich keine andere Re¬ 
montantrose. Die Knospe hat annehmbare 
Form, während die offene Blume über 
15 cm Durchmesser erreicht, Paul Neyron 
an Riesenliaftigkeit weit überragend. Die 
Farbe ist ein köstliches Rosa auf karmin- 
farbigem Grund. Auch die Haltbarkeit der 
Blume, geschnitten, ist außerordentlich. In 
der Julihitze habe ich solche 6 Tage, in fast 
unverminderter Frische und Schönheit noch 
am letzten Tage, im Wasser stehen gehabt. 
Allmählich erblaßte der Farbenton zum 
schonen Silberrosa. Die Blutenform ist 
schaalig, mit der einer Paeoiiio wohl ver¬ 
gleichbar. Die fast birnenlaubartigen 
Einzelblätter ihres Laubes sind außer¬ 
ordentlich stoffig, glänzend, dunkelgrün und 
die Größe des Laubes harmoniert zu der 
riesigen Blüte, 

Daß Blumen pincierter Pflanzen kleiner 
werden, bezweifele ich nicht. Aber wir 
pineieren viel zu viel und oft unnötiger 
Weise. Ein Blumengesehäftsinhaber stellte 
den Wert solcher vorbeschriebener einstielig 
gezogener Blumen, wohlbemerkt Anfang.!uli, 
auf 50 Pfg. im Einkäufe fest. Eine Un¬ 
rentabilität — zumal jede Blume eine 
Schaubliune in des Wortes vollstem Sinne 
wird kann ich mir dabei nicht vor stellen. 
Fast (len doppelten Preis wird man für 
unter Glas gezogene Einstieler erhalten. 

Welche Beobachtungen hat man anderen¬ 
orts mit „Her Majesty“ gemacht? K. 

Jl- PCTM 
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Verschiedenes. 
Der Hintergrund des Rosenbeetes. Wo 

es irgend angeht. sollte man bei der An¬ 
legung eines Rosenbeetes darauf bedacht 
sein, ilnn einen schönen Hintergrund zu 
geben, und zwar am besten einen sol¬ 
chen von Koniferen. Nicht nur, daß da¬ 
durch die frischen Farben der Rosen 
gehoben werden. sondern die Nähe der 
Koniferen mildert auch die Trockenheit 
der Luft und erhält die Rosenblumen 
länger frisch. Koniferenarten, die für 
Rosen einen schönen Hintergrund gehen, 
sind unter anderen folgende: Taxus bac- 
cata, ('hainaecv paris pisifera und plumosa, 
Thuja und Thujopsis, ferner eignen sieh 
auch Ilex und Malionia. In erster Linie 
aber auch Rottanne und Edeltanne, ebenso 
Nordmannstanne und andere schöne Nadel- 
baume. 

Soufre precipitö. 
Von der Agrikultur-Abteilung der Schwefel Produ¬ 

zenten erhalten wir folgende Zuschrift: 
«In neuerer Zeit suchen wiederum einige franzö¬ 

sische Firmen oder deren deutsche Vertreter unter 
dem Namen «Soufre pitfeipitß“ Produkte in den 
Handel zu bringen, die hei der Gaserzeugung gewonnen 
werden und nur einen geringen Prozentsatz Schwefel 
(ungefähr 20 bis 25 0 0) enthalten. 

Wir haben vor einiger Zeit den .Soufre prdcipitd“ 
durch ein hiesiges öffentliches llandelslahoratorium 
auf seinen Gehalt an Schwefel untersuchen lassen 
und das Ergebnis war folgendes: 

Schwefel: 23.0 °o; unreines Ferrocvancaleium: 
Rost. 

Vermutlich Gasreinigungsmasse, bestehend aus: 
Eisen. Ivalk. Cyan, Kieselsäure, Tonerde, Magnesia 
und Alkali. 

Wenn man bedenkt, daß die übrigen 75 bis HOLl 0 

gar keinen Wert haben und sogar häutig Verbren¬ 
nung« erschein ungen der Reben verursachen, so stellt 
sich der in dem Präparat enthaltene Schwefel etwa 
viermal so teuer als sein wirklicher Verkaufspreis ist 

Wenn der Sonfre prfccipite zur Bekämpfung des 
Gidiurn Tuckeri so gut ist, wie er angepriesen wird, 
so könnten die Leute ihn viel besser von der nächsten 
Gasanstalt beziehen, anstatt ihn vom Auslande kommen 
zu lassen und hohe Frachtkosten zu bezahlen. 

Wir halten es für angebracht, unsere Winzer und 
Gartenbesitzer usw., über den „Soufre pr6cipit4“ auf¬ 
zuklären und glauben, auch Ihnen durch vorstehende 
Angaben gedient zu haben.“ 

10 000 ha Rosenpflanzung 
weist (nach einem Bericht der Handelskammer zu 
Philippopel) Bulgarien, das klassische Land zm 
Erzeugung des Rosenöls, auf. Diese 10 000 ha er¬ 
brachten 27 Millionen Kilogramm Rosenblumen. aus 
denen 25 000 kg Essenz hergestellt wurden, von denen 
760 kg nach Deutschland ausgefuhrt wurden. 

Ein Preis für eine neue gelbe Rose. 
Von der amerikanischen Gesellschaft der Rosen¬ 

freunde ist ein Preis von 50 Dollar (etwa 205 Mark) 
für diejenige gelbe Rose zu vergeben, die der be¬ 
kannten Mar&bal Mel möglichst gleicht, aber einen 
kräftigeren Wuchs und stärkere Stiele hat. Der 
Preis kommt im Juni zur Auszahlung. 

1000 Mark Preis für eine neue Rose. 
Die englische Zeitung „The Daily Mail" hat der 

Ansstellnngsleitnng der internationalen Gartenbau¬ 
ausstellung in London 1012 einen Goldbecher 
im Worte von 1000 Mark für die beste Schling* 
rosenneuheit moeb nicht im Handel 1, zur Verfügung 
gestellt. 5. 

\ereins-A11 g Gegen lioili'ii 

Rosen-Ausstellung und KongTeß des Ver¬ 
eins deutscher Rosenfreunde in München- 

Gladbach 1912. 
Vor ö Jahren bereits gründete der Ver¬ 

ein für Verschönerung, Rosen- und Garten¬ 
bau in München-Gladbach im Interesse seiner 
Mitglieder und zur Förderung der Rosen¬ 
zucht einen Vereins-Rosengarten, um ihn 
gelegentlich des dort stattfindenden Kon¬ 
gresses des Vereins deutscher Rosenfreunde 
zunächst als Ausstellungsgarten zu eröff¬ 
nen: später wurde er als Mitgliedsgarten 
mit Rosenneaheiten alljährlich ergänzt, 
auch enthielt derselbe Mietsbeete, welche 
an Mitglieder abgegeben wurden. 

Seitdem hat sich die Rosenliebliaberei in 
München-Gladbach wie kaum in einer 
zweiten Stadt entwickelt, und alljährlich 
wird im Rosenmonat ein Rosenfest ver¬ 
anstaltet. 

In der Zeit vom 29. Juni bis einschl. 
1. Juli findet gelegentlich des diesjährigen 
Rosenfestes abermals der Kongreß des 
Vereins deutscher Rosenfreunde in München - 
Gladbach statt. Auch dieses Mal hat sich 
der Verein zu großen Vorbereitungen auf- 
geschwungen. 

Im vergangenen Sommer wurde ein ge¬ 
eignetes 3 Morgen großes Terrain in der 
Nähe des Kaiserparkes für den neuen 
Rosengarten bestimmt, und schon im Herbst 
waren die Erdarbeiten soweit gediehen, daß 
die Anpflanzungen fast vollständig ausge¬ 
führt werden konnten; auch dieses Mal 
dient der Garten zunächst als Ausstellungs¬ 
garten, in dem die nachstehend benannten 
Firmen als Aussteller vertreten sind. 

Der Garten ist bereits fertig bepflanzt 
und läßt schon heute in seiner reizvollen 
Lage und Anordnung erkennen, daß hier 



ein Rosengarten neuesten Typs entstanden 
ist, der eine Sehenswürdigkeit, zu werden 
verspricht. In viele Sondergärten zerlegt, 
verkörpert der (lesamteindruck ein großes 
Grunze. 

Es ist in reichem Maile dafür Sorge 
getragen, den Teilnehmern an dem Kongreß 
den Aufenthalt in München-Gladbach so 
angenehm wie möglich zu gestalten, und 
so sei an die verehr!. Mitglieder des Vereins 
deutscher Rosenfreunde, in einladendem 
Sinne, der Wunsch zum Ausdruck gebracht, 
recht zahlreich zu dem Kongreß und der 
Ausstellung erscheinen zu wollen. 

Der Kongreß findet am 30. Juni, die Aus¬ 
stellung am 29. und 30. Juni und I. Juli d. J. 
statt. Die Tagesordnung sowie alle sonstigen 
Angaben der weiteren Darbietungen werden 
den verehrl. Mitgliedern durch ein besonderes 
Programm bekannt gemacht, welches der vor¬ 
liegenden Nummer der Rosenzeitung beiliegt. 

Aussteller sind folgende Finnen: 
1. Ernst Fischer, Eschmar b. Troisdorf, 
2. Johannes Kleinwort, Wedel i. Holstein. 
3. Roherl Brög, Rickenbach b. Lindau i. 15.. 
L Nicola Weiter. Trier—Pallien, 
5. M. Lcendors & Cie.. Steil—Tegelen, Rhld., 
<5. Fellberg-Leclerc, Trier, 
7. Heim. Kiese Ä Cie.. Vieselbach—Erfurt, 
8. Gebroeders Gratama, Hoogeveen i. Holland, 
1». l\ Müller-Platz. Erkelenz, Rhld., 

10. L. Za v eiberg, Brühl. 
11. Konrad Ma&ß, Rellingen i. Holstein, 
12. Rob. »Schrnid, Köstritz. 
13. Pb. Geduldig, Aachen. 
14. J. C. Schmidt. Erfurt. 
15. Vicfc. Teschcndorff, Cossebaude—Dresden, 
16. W. Pfltzer, Fellbach —Stuttgart, 
17. E. Heizmann, Männedorf (Schweiz), 
IS. Gehr. Ruthe, Bonn, 
19. Math, Tan tau, Uetersen i Holstein, 
20. J. H. Meyer, Uetersen i. Holstein. 
21. G. Ohlhus, Elmshorn i. Holstein, 
22. C. M. Bergmann, Voßloch b. Elmshorn i. IL. 
23. O. Jacobs. Weitendorf b. Proseben i. M., 
21. Walter, Oberpostassistent, Zubern i, Elsaß. 

Der Vorstand. 

Einziehung der noch rückständigen 
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1912. 
Nachdem wiederholt an die Einsendung des 

bis längstens I. Mai des laufenden Jahres zu 
entrichtenden Mitgliedsbeitrages erinnert und 
den Säumigen eine ausreichend lange Frist 
gewährt worden ist, werden die noch rück¬ 
ständigen Mitgliedsbeiträge jetzt durch Post¬ 
nachnahme eingezogen und ersuchen wir noch¬ 
mals die verehriiehen Mitglieder, welche diese 
Einziehungsform nicht wünschen, um gefl. um¬ 
gehende Einsendung des Betrages an Herrn 
Gartendirektor F. Ries, Karlsruhe (Baden). 

Der Vorstand. 

Rosarunterstützung- anbetreffend! 
Ank impfend an den Rechenschaftsbericht für das 

Jahr 1910, welcher unserem letzten Kongresse vorlag, 
ist vielen Vereinsmitgliedern die erhebliche Aufwen¬ 
dung für das Rosar in S&ngerhausen (Mk. 1156.35}, 
aufgefallen und indem ich mir die Bedenken, die sich 
daran knüpften, zu eigen mache nicht aus persön¬ 
lichen. kleinlichen Gründen, sondern zum Wöhle 
unseres schönen Vereins, wage ich es vor dem dies¬ 
jährigen Kongresse, diese Angelegenheit einer kritischen 
Betrachtung zu unterziehen. 

Fast zum größten 'Feile bat unser Verein s. Zt. 
die Anlagekosten für das Sangerliauser Rosar ge¬ 
tragen. Jahr für Jalir betrugen die Aufwendungen, 
die derselbe dieser Anlage weiter zuteil werden ließ, 
über Mk. 1090, so daß dieser Zuschuß, den wir 
Kongreßteilnehmer gerne u nd fre u d i g gewährten, 
heute einem Kapital von Mk 16—IS OH) glcdch- 
koiTimcn würde. Mit keinem Worte sei bestritten, 
daß das früher erste und einzige Rosarium in Nord- 
deutscliland solche Opfer würdig und wert war. 

Heute aber haben wir schon mehrere solcher 
Rosarien in deutschen Landen und von Jahr zu 
Jahr werden neue, öffentliche Rosengärten gegründet. 
Mir scheint cs nicht- nur recht und billig, sondern 
Pflicht unseres Vereins, pekuniäre Zuwendungen auch 
diesen anderen Rosarien zuteil werden zu lassen, die 
noch nicht so gefestigt und vollkommen in ihren 
Rosensammlitngen dastehen, wie Sangerhansen, unser 
bisheriges Hütekind. Mit anderen Worten: unser 
Verein soll sich, so w e i t e s n o ttnt, auch seiner 
anderen Kindern hilfsbereit annehmen. Saiigerliansen 
hat ja seinen Verschöuerungs verein, der mit uns die 
meisten Unterhaltungskosten getragen hat. Kann 
er sie allein nicht erbringen, so müßte es doch 
Ehrensache für die Stadt Sang erli au sen 
sein, alljährlich das znzulegen, was eben fehlt. Ist 
doch das Rosar die schönste Perle im Kranze der 
dortigen Stadtanlagen, lim die es große und größte 
Provinzstädte beneiden würden. 

Sangerliausen muß fortan auf eigenen 
Füßen stehen, wenn auch der V. d R. nach wie 
vor hei .Sortenergänzungen lind sonstigen Unter¬ 
stützungen. dem dortigen Rosarium seine Hülfe leihen 
wird, wo er nur kann. 

Ist unser Vorstand durch Kongreßbeschluß ermäch¬ 
tigt. endlich auch für die anderen deutschen Rosarien 
etwas tun zu können, dann erat erfüllt unser Verein 
seine Aufgabe, wie es sein sollte. Ueberall im Reiche 
wohnen unsere Mitglieder, denen es möglich gemacht 
werden sollte, in ihrer Nähe ein Rosarium zu be¬ 
sitzen, Dann würden die Mittel, die wir zur Unter¬ 
stützung solcher Anlagen aufwenden, sich hier hundert¬ 
fältig lohnen und unsere Rosen gerne in de würde viele 
neue Mitglieder gewinnen, die da helfen können, den 
Sinn für Rosenschönheit und edle Blumenästhetik in 
immer weitere Volkskreise zu senken. (\ X. 

Verzeichnis der seit i. Januar 1912 neu ein¬ 
getretenen Mitglieder. 

Bensel. Ludwig, Landschaftsgilrtner, Freiburg i. Br. 
Kleyhonz, .1. Ä., Gartontechniker, Göding Mähren). 
Piontek, E., Stadt-Apotheke, Güglingen (Wftrttbg.) 
Bürgermeisteramt Marienbad. 
Böhm. Franz, städt. Garteninspektor, Marienbad 

(Böhmen . 
Peters. K., Elmshorn. 
Markert. A., Baum- und Rosenschulen, Erfurt-. 
Ecker, Kurt Edgar, Freiherr von, Baiimschulbesitzer. 

Grambach b. Graz. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem. FU Berlin DFG 
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Wieland, Theodor, Schulverweser, Vohburg (Bayern). 
Hiss. Otto, Nadel hol zsclmli n, Oliva Westpr 
L. Lopau, jr., Rosengroßkulturen, Pinneberg (Holst}. 
Hoppe, Hermann, Baum- und Hosen schulen. Köslin. 
Appel, \\\, Baumschulen. Euskirchen. 
Martini. Adeline, Frau Fabrikant, Bammental, 
Hamacher. 1"., Baum- und Rosenschulen, Uedesheim 

b, Neuß 
fromm, E., Rosenkulturen, Bamberg. 
Zacher. Emil, Obergärtner. Pranst. 
Michel, Hans. Gärtner. Cannstatt. 
Victoria-Baumschulen, Lovrecina ■ Kroatien). 
Winker. Hanns, Xewnarkt-Kallham (O.-Oe.i. 
Summ-, Josef, Baumschulen, Groß-Gerau. 
Hessberger, Adolf, I. Sekretär der Staatskanzlei, 

Liestal (Schweiz). 
M&chäcck. Redakteur. Kral Vinohräday Böhmen). 
St old t, Hermann, Baum-und Rosen schulen, Rellingen. 
Michel, Ludwig, Baumschulen, Steinfurt. 
Peru, Joh., Baum* und Rosenschule. Andernach. 
Pro ha. Peter. Kunstgärtner, Tesöld (Ungarni. 
Kimmei. Christof, Schnittbl nmen Kulturen, Schriesheim. 
Finger, Emil, Bliimenhandlung, Hamburg. 
Hübner. Karl, Baumschulen, Langelohe-Kimshorn. 
J. Timm & Cie.. Baumschulen. Elmshorn (Holst,!. 
Witter, Wilhelm, Baumschulen. Kölln h. Elmshorn. 
Nenhoff. H , Baumschulen. Hellingen. 
Engwicht, Paul, Baumschulen. Forst i. Lausitz- 
Alt scher. A Baumschulen, »Schweidnitz. 
Fischer. .1.. Hosenkulturen, Waiblingen. 
Voigt. E.. Baumschulen. Tornesch. 
Sander, Eduard. Baumschulen, Tornesch. 
Schilder, Job., „ r 
Stark, Ohr.. B * 
Heitmann, Ernst«, 
Heitmann, Wilh., „ B 
Kampe*. Karl, r 9 
Gartenba uverein E rlu rt. 
I »r. Herbst, Landrichter, Altenhurg (S.-A, i. 
Klein. Emst. Xowotscherkassfe-Don! Platowsky 62 

(Rußland), 
Stadt Gartenverwaltung, Mainz. 
Panning, Georg. Watermach (Belgien). 
Habich, K . Gartenarchitekt. Rostock. 
Puls. II., Oberlehrer, Hannover. 
Fnui Baronin Natascha von Vurnbfiler, E\c.. Hem- 

min gen. 
Rack, Franz II . Rosen schulen, Oppershofen. 
Phüippi. Heinrich, Rosenschulen, Steinfurt. 
Schloeßer, Jacob, Rittergutsbesitzer, Uöln-Ehrenfeld. 
H Val. Wagner Söhne, Baumschulen, Echte mach, 
Heinz], Peter F„ Rosengfirtnerei, Karlsbad. 
Wackenhut, Franz. Juwelier. Neuenbürg a. E. 
Gräfin von Voß, Groß-Giewitz i. Mecklenburg. 
Pein. IL, Baum- und Rosenschulen, Appen b. Pinne¬ 

berg, 
Lange, Otto, Hamburg B6. 
W alter, Hugo, Exportgärtnerei. Salesei a, Elbe iOest.). 
Fischer \ (Me.. Baumschulen. Xagyenyed (Ungarn)/ 
Sievers »v Heubel. Forst Im umschulen, Halstenbeck 

(Holstein). 
Eklierg, Victor. Gärtner, Kungsbacka (Schweden, Prov. 

Hall and). 
Wind-Kybnrg, L., Gärtner, ulten (Schweiz . 
Löffler. Martin, Architekt. Frankfurt a. M 

Pistor, Dr.med.,Gustav, pr. Arzt, Oeslau (Herz,Coburg). 
Lamers. Dr. med., pr. Arzt, Kohl scheid. 
Redko, Alex. Th., Kaiser!, russ. Staatsrat, Yalta 

(Krim-Rußland). 
Kramb, T. W,. Baum- und Rosenschulen, Staudernheim. 
Oertner, IP. Dom. Roschkow b. Jarotscbin (Prov. Posen). 
Gürtler. Karl. Großgärtnerei. KL IIoll . Miskolcs 

(Ungarn). 

Lendyan, Gustav, Rosenkulturen, Allermöhe b. Ham¬ 
burg, 

Picning, Karl. Baumschulen. Elmshorn i. Holst. 
Lochmann, Kurl. k. k. Finauzkonimi.ssar, Graz. 
Geisler, H Rosenschulen, Elmshorn. 
Kamin, F. u. B., Rostow a d. Don, Rußland. 
Wiedemaim. Fr.. ßaumschulenbegitzer, (»Idenburg- 

Holstein. 

Gebhardt, Ernst. (Quedlinburg a. Harz 
Obst- u. Garten hau vere in Eisenach 
Birkigt, Friedrich, Themar (Sachsen-Meiningen). 
Bär. Friedr., Obstbaum- u Rosenschulen, Bötjsingen- 

(»berseliaffliauson i Kaiserstuhl). 
Oittlein, Wilhelm, Kunst- n. Handelsgärtner, Kulm¬ 

bach (Bayern). 
Group Otto. Rosenkulturen, Hattersheim b. Frankfurt 

a M. 

Krüger, Friedr. I»i\, Professor, Groß-Lichterfolde-0 
b. Berlin. 

Heimann, R, iV fie., Baumschulen, Pfeddersheim b. 
Worms, 

Wagner, Pari, Baumschulen. Ellerhoop !>. Tornesch 
i, Holstein. 

Setodor. Heinrich, Baumschulen. Un^dobe l>. Elms- 
horn i Holstein. 

Vielmuth, Max. Stadt gärt ner, Saarbrücken 1. 
Klein, Heinrich. Oekonom. Saarbrücken 1 
Obst- und Gartenbanverein Grdtziugcn (Baden . 
ViüliP Werkmeister, Breslau VI. 
Salomon, XL. Gilrtnorlehrling, Cossebaude (Elbtal). 
Ullmann. Wenzl, Sparkassonoffieial, Noudek Böhmen) 

h. Karlsbad. 
Schopen, Jos.. Hamlelsgärtner, N othberg b. Escbweiler. 
ßriesner, Josef. Lehrer, Schloß Rosenau, i N,-öesterr. . 
Lindemann, Heinrich. Burgdorf (Prov. Hannover 
Vollmer, Ernst, Heinrich, Rentner, Zittau Sachsen . 
Lehnicker, Karl, Willi., Hausmeister, Zittau (Sachsen) 
Meidinger, Artur, Richard. Lehrer, Zittau Sachsen) 
Kneis/.p Emil, Staatsieh rer. Nagymihaly, (Jom. Zemplen 

Ungarn 
Sommerfeld, (»tto, Gartenbaubetrieb, Uzersk. 
V erein d. Gärtner u Gartenfreunde, Forst Lausitz). 
Brynes, Rosen-og Plantescole. Stavanger. Norwegen, 
Adamcc, ,löset, senior, Kunst- und Handolsgärtner. 

Bad Ischl (Ob.-Oesterr.) 
Schneede, Hermann, Raum- u. Rosenschulen, Halsten¬ 

bek Holstein). 
Rückheim, Julius. Kixdorf b. Berlin. 
Hiteeroth, I»r. phil, Zeitungsbesitzer, Marburg, 

u Lahn. 
Petersdorff. M.. Baumschiilenbesitzer. Münsterberg i. 

Schlesien. 
Michael. Adolf, Rendant, Breslau 1. 
Heintz, Emil, Weingutsbesitzer, Mittelbergheim b. 

Barr lUnt. Elsaß). 
Sitz, Frau Notar L.. Barr t. Elsaß. 
Behniug, Beinhold. Privat-Hcehtsanwalt, Jacobstadt, 

Kurland-Rußland. 
Stcigenhöfer. J.. Rosengärtner, Erfurt-N. 
König. Georg, Josef, Niederwalluf i Rheingau, 
Pretsch, Bernhard. Uhrmacher. Soldin, N. M. 
Riedel, F., Kaufmann, Sohlin, X. M 
Au ff ermann, Ulara, FrL, Gartenbausclmle. Holtenau 

1>. Kiel. 
Behrsin, Hugo, Obergärtner der griifl. Scherem- 

mettef’schenGürten b.Ligowo.<iow.St Petersburg. 

Kühn, Paul, Hohcnstein-Ernsttal. 
Strithlman August, Oberdirektor. Helsingfors (Finnl.). 
Lang, Friedr., Schuhfabrikant, Pirmasens (Pfalz). 
Schäfer, Ferd . Maschinenfabrikaut, Pirmasens 
Schultz, Karl, Schirmfabrikant. Pirmasens. 
Weber, August, Rosenkulturen, Melsungen b. Cassel. 

QSDfcS B 
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Mieloch, A., Rosen trelberei, Posen-Weißberg. 
Vogel, Hermann, Hamm i. Westf. 
Wittrich, Carl, Linas a. Donan. 
Timraermatms & Söhne. Hugo, Roscnziiehter, Herten 

b. Roennond (Holland). 
Richter. Bernhard, Ohergärtner, Lukstedtb. Hamburg- 
Kordes. Hermann, Frankfurt a. M.-Eschersheim. 
Riewerts, Cornelius, Rosenschulen, Oldsnm-Süderende 

(Insel Föhr), 
Hellbach, J. W„ Raum- u Rosenschulen, Herzogenrath. 
Weien, Paul von der, Gärtner eibesitz er, Grafrath b. 

Solingen. 
Ball. Ludwig, Handelsgärtner, Karlsruhe. 
Baltl l>i\ Josef, resign Advokat. Graz (Steiermark). 
Litzenburger- Frau Georg, Gasthausbesitzerin. Xenn- 

kirchcn (Saar). 
Mock, Jos. Rosenkulturen. Bern kastei-Cues. 
Hug, Josef, Hauptlehrer. Waldkirch Breiagati). 
Leidenrotli. <),, Hattdelsgiirtner. 
Lilien, Georg, Esingen b. Tornesch. 
Brietzei, F.; UoscnBchulen, Zörbig. 
Clausseri, H., Baumschulen, Alveslohe. 
Urban, A.. Kosenknlturcn. Breslau. 
Saddcler, Jakob, Gärtner, Lannesdorf. 
Ellwanger, F., Baumschulen, Fischbeck. 
Haupt, G.. Baum- und Rosenschulen. 

Jahresbericht des Vereins deutscher 
Rosenzüchter. 

Am 31. Dezember beschloß der junge Verein sein 
erstes Geschäftsjahr. Die Herren Victor Teschendorf! 
und Obergärtner Hartwig wurden durch Abstimmung 
der Mitglieder als neue Mitglieder auf genommen. Die 
1. Versammlung wurde am *. Sept. in Hamburg ge¬ 
halten und brachte den erschienenen Mitgliedern und 
Gästen vielseitige Anregung. 

Verschiedene Ausstellungen des letzten Jahres 
gaben den Mitgliedern Gelegenheit, ihre Züchtungen 
vorzufübren ln Zabern beteiligten sich 8 Vereins- 
mitglieder, in Britz 5, in M.Gladbach 4 und in 
Hamburg 2. Die geringe Beteiligung in Hamburg war 
veranlaßt durch die außergewöhnliche Dürre des 
Sommers. Die vor ge führten Neuheiten fanden An¬ 
erkennung und wurden durch gute Preise bewertet. 

Zur Prüfung für 1912 wurden über 30 Neuheiten an 
die Richter in Edelreisern und Pflanzen cingeaandt 

Zur Bewertung der besten Neuheiten in lebenden 
Pflanzen stellte der Verein den Richtern eise eigene 
goldene und silberne Vereinsmedaille zur Verfügung. 
Das Wertzeugnis kann nach zweijähriger Prüfung 
der Freilandptlanzen erworben werden. 

Tn den Vorstand wurden Jacobs und Kiese, nach 
Walters Vorschlag auf 3 Jahre, einstimmig wieder¬ 
gewählt. __ 0, Jacobs. 

Versammlung des Vereins deutscher 
Rosenzüchter in M.Gladbach am 30. Juni *>, 
anschließend an den Kongreß des Vereins deutscher 

Rosenfreunde. 
1. Anträge sind rechtzeitig an den Vorsitzenden 

einzureichen. 
2. Vortrag des Herrn Walter Zabern: «Wie kann 

man die Rosenliebhaberei fördern und welchen 
Einfluß hat eine solche Förderung auf die Rosen¬ 
neuheitenzucht ?* 

3. Freie Aussprache über interessante Erfahrungen 
in der Neuheitenzucht. 

Der Vorstand: 0. Jacobs. 
Weitendorf b. Proseken i. Mecklenburg 

•) Genauer Terrain wird durch AußKtcllunpsanHehlag noch 
bekannt gegeben. 

H. Fiel, Stadtobergärtner in Düsseldorf hat bei 
seinem 30jährigen Dienstjubiläniii am 1. April d. J. 
den Anitstitel Garteninspektor erhalten. 

Jeaii'Auguste Becker, Gärtnereibesitzer in 
Mülhausen im Elsaß, ist am 18. April d. .1, gestorben. 
Herr Becker gehörte unserem Verein seit einer langen 
Reihe von Jahren an und hatte einen zahlreichen 
Freundeskreis. Teberall war der tüchtige, geschäfts¬ 
kundige und fröhliche Herr gern gesehen: noch im 
vergangenen Jahre gehörte er dem Preisgericht der 
Zabern er Ausstellung au. Sein Name wird in gutem 
Andenken bei allen Rosen freunden bleiben. R. 

E r i e d lieh W eher, bekannter, sehr angesehener 
Kosenziichter in Chicago Nordamerika, geborener 
Württemberger. ist am 23. März d. J. im Alter von 
4ö Jahren gestorben. 

Die Rose. Ein Handbuch für Bosenfreunde von 
Paul Kelle r. Zweite Auflage, in vierfarbigem 
Umschlag Mk. 1. ; in geschmackvollem vierfarbigen 
Leinenband Mk. 1.50. Druck auf holzfreiem Papier 
mit sauber ausgearbeiteten Holzschnitt-Illustrationen. 
Verlag von Otto Mendel. Halle a. 8. 

Bei Herausgabe dieser Neuauflage sei darauf hin- 
gewiesen, daß das hiermit Gebotene nicht eigentlich 
für den Fachmann, den Gärtner von Beruf, sondern 
mehr für den Rosen freund, der sich der Pflege dieser 
schönsten aller Blumen nur im engeren Rahmen, im 
Hausgartcn oder Gärtchen aus Liebhaberei widmen 
kann, berechnet ist. 

In dieser Neubearbeitung wird allen den Rosen- 
freunden, die lernen wollen, ein zuverlässiger Berater 
geboten, der sie in schlichten Worten das lehrt, was 
sie zu tun und was sie zu lassen haben, um vor 
Enttäuschungen und Schaden bewahrt zu bleiben. 

Für die Bibliothek des Rosenfreundes bedeutet 
dieses Buch eine wertvolle Bereicherung. 

Heimatliche Bauweise. Preisgekrönte Anlei¬ 
tung zur Ausführung ländlicher Bauten. Heraus- 
gegeben von Philipp Kahm. Zweite Auflage. Mit 
ca. 500 Abbildungen, Ansichten, Grundrissen und 
Details im Anhang. Preis 6 Mk., gebunden Mk. 7.50 
Porto 60 ' 

Dieses Werk ist in der Hand der berufenen Organe 
der Staats-, Provinzial- und Ortsbehörden, die eine 
gesunde bauliche Entwicklung der Ortschaften ver¬ 
folgen, für Baufaclileute und Bauherrn ein wertvolles 
Hilfsbuch für die Praxis und gibt eine Fülle neuer 
Anregungen, 

Es enthält u a. preisgekrönte Mustergehöfte, vor¬ 
bildliche Bauern-, Arbeiter-, und Kleinbürgerhäuser, 
Landhäuser, Villen usw. in reicher Auswahl 

Das Werk wird von den Ministerien und sehr vielen 
maßgebenden Regierungsbehörden sowie Lundwirt- 
schaftskaramem nach vorangegangener eingehender 
Prüfung nachdrücklichst empfohlen gegen die bau¬ 
lichen Verunstaltungen in Stadt und Land, sowie für 
die Heimatschutz-Bestrebungen, R. 

Gartenbau-Ausstellung Forst 1913. 
Der vorliegenden Nummer liegt das Programm nebst 

Anmeldebogen zur Rosenausstellung in Forst In Lausitz bei. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin DFG 
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Organ des Vereins deulfcher Ixofenfreunde Rofenzeilung 

Pernet-Duchcr 1907 Madame Maurice de Luze iTeehybrid-Rofe) 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem. FU Berlin 
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Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Karlsruhe i. B. (Jahresbeitrag 

4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 

5 M.i Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung. 

iKz* Nachdruck der in der .pRoiienzcitung“ erschienenen Aufsätze ist nur unter vollständiger Quellen¬ 
angabe : ,,Aus der Rosenzeitung, Organ des Vereins deutscher Rosenfreunde E, V,, Karlsruhe“ und unter der Bedingung 
gestattet, daß dem Verein deutscher Rosenfreunde eine Belegnummer mit dem Abdruck zugeschickt wird. 

Zu dem Farbenbilde. 

Mme. Maurice de Luze 
(Teehybride). 

(Mad. Abel Chatenay X Eugene Fürst.) 

Einer der berühmtesten französischen 
Bosenzüchter, Herr Pernet-Ducher, Lyon, 

welchem wir schon manche schöne Rosen- 

neu heit verdanken, ist der Züchter dieser 
Sorte. Mine. Maurice de Luze wurde 1904 

in den Handel gebracht und fand gleich 
allgemeine Beachtung. »Schon die Abstam¬ 
mung der Eltern ließ darauf schließen, 

daß diese Neuzüchtung etwas besonderes 

sein müßte. Rote Teehybriden haben 

bei jedem Gärtner und Rosenfreunde einen 
guten Klang, selbst wenn wir darin schon 
oft Enttäuschungen erlebt haben. Der 
Wuchs dieser Rose ist kräftig. Auf langen 

Stielen entwickeln sich die schönen Knos¬ 
pen zur großen Blume. Die Blumen sind 
kelchförmig mit festen Blumenblättern, 

woraus sich schließen läßt, daß wir es mit. 
einer guten Schnittrose, die nicht leicht 

welkt, zu tun haben. Die Farbe ist ein 

leichtes karminrot, Rückseite etwas heller. 

Die schöne frischgrüne Belaubung paßt 
sich den Blumen gut an, Mme, Maurice 

de Luze ist eine wunderhübsche Garten- 

rose, sei es als Hochstamm oder niedrige 
Pflanze und verdient in jeder Beziehung 
die weiteste Verbreitung. Kiese. 

OfiOM 
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Vereius-Aiifjelefleiilieüeii. 

27. Kongreß des V. D. R. in IVL-Gladbach, 
am 30. Juni 1912. 

Mehr wie hundert Mitglieder unseres 
Vereins hatten sich im Balkonsaale der Kaiser 
Friedrich-Halle eingefunden, um dieser all¬ 
jährlichen Jahrestagung beiznwohnen. ln 
seiner Begrüßungsansprache erinnerte der 
Vereinsvorsitzende Gartendirektor R i e s - 
Karlsruhe, an den vor fi Jahren in M- 
Gladbach stattgehabten Kongreß und daß 
man gerne wieder der Einladung dieser 
rosenfreu ndlieben Stadt gefolgt sei. Leider 
sei es, trotz angehahnter Verhandlungen, 
unmöglich gewesen, unseren Kongreß mit 
der Bonner - Gartenbauwoche zeitlich in 
Verbindung zu bringen, da letztere zu spät 
Verlegte Ausstellungstage bedingt hätte* 
Des Vorsitzenden Willkommensgruß galt 
besonders den zahlreich erschienenen Rosen¬ 
liebhabern, die am Niederrhein geradezu 
vorbildlich die Bestrebungen unseres Ver¬ 
eins verträten. Wie alljährlich, wurde vor 
Eintritt in die Tagesordnung ein Be¬ 
grüßungstelegramm an die hohe 
Sch ntzh e r r i n, Ihre Majestät, die 
Kaiserin und Königin Auguste 
Viktoria abgesandt. 

Von Ihrer Majestät der Kaiserin und 
Königin traf am daran folgenden Tage fol¬ 
gendes Antworttelegramm ein: 

Ihre Majestät lassen den Mitgliedern des 
Kongresses des Vereins deutscher Rosen¬ 
freunde für die freundliche Begrüßung 
bestens danken. Im Allerhöchsten Auftrag: 
Freiherr von Spitzenberg, Kabinettsrat. 

Alsdann wurde der Rechen schafts¬ 
bericht über das Jahr 1911 vorge¬ 
tragen und dieser einstimmig genehmigt. 
Auf Antrag eines Mitgliedes gab die Ver¬ 
sammlung durch Erheben von den Sitzen, 
dem Vorstande, besonders ihrem verdienten 
Vorsitzenden, ihren Dank kund, für die 
großen Mühen in selbstloser Arbeit, nm 
unser Verei nswoh 1. 

Der Kassenbericht lag im Druck 
Jedermann vor und fand einmütige Billi¬ 
gung, wie denn auch die Vereinriinanzen 
eine erfreuliche anisteigende Haltung kund- 
gaben. 

Zur Angelegenheit: W er t pr iif u ng v on 
Neuheiten, teilt der Vorsitzende mit. daß 
auf Antrag des Züchters Jakobs-Weitendorf, 
die von Welter-Trier in den Handel gegebene 
T H c v z o g i n M a r i e A n t o i nette“, durch 

die Herren Lambert, Felberg und Walter 
geprüft worden sei und daß die Herren 
Preisrichter die goldene Vereinsmedaille für 
diese Neuheit beantragt haben. Die Ver¬ 
sammlung ermächtigt den Vorstand, in diesem 
Sinne zu beschließen. 

Zu Punkt 5: Verleihung der Gold¬ 
medaille für hervorragende Verd i enste 
um den Verein, bringt Lange-Sangerhausen, 
den dortigen ehrenamtlichen Rosarleiter, 
Albert Ho ff mann in Vorschlag. Die 
Versammlung beschließt demgemäß und 
akklamiert dazu lebhaft. Der eben Geehrte 
erklärt dazu, daß ihn diese Auszeichnung 
besonders erfreue, wobei er kein Hehl 
daraus machte, daß er dieselbe auch ver¬ 
dient habe durch seine Rosararbeiten und 
daß er ein zweites Mal diese vielen undank¬ 
baren Arbeiten nicht mehr auf sich nehmen 
möchte. 

Als neu zu prüfende beste deutsche Neu¬ 
heit des Jahres 1912, schlug Ries-Karlsruhe, 
die noch unbenannte rge 1 be Druschkitt 
der Firma H. Kiese & Do.-Vieselbach bei 
Erfurt vor. womit die Erschienenen sämtlich 
einverstanden waren. 

Lebhafte Auseinandersetzungen rief der 
7. Punkt der Tagesordnung: Beschlußfassung 
über die neu aufzustellende Liste der 300 
besten Rosen aller Klassen hervor. Vor¬ 
sitzender Ries erklärt dazu, daß Geschäfts¬ 
führer Kiese die Grundarbeiten dazu ge¬ 
leistet habe. Er verweist dabei auf das 
französische Werk Jes plus heiles Roses *, 
welches viel mehr als 300 Sorten enthalte, 
worüber eine nächste Nummer der ltosen- 
zeitung auch eine Abhandlung brächte. 
Ries verweist ferner auf die Unvollkommen¬ 
heit solcher Ideal-Sortimente, weil die Ört¬ 
lichem Verhältnisse zu sehr differenzieren, 
daß solche daher nie als ein Evangelium 
au fzu fassen seien. Kiese erklärt dazu, daß 
er in seinen Vorschlägen 350 Sorten ein¬ 
bezogen habe und daß auf Kosten der Tee- 
und Remontant rosen, viele aus der modernen 
Teehybridklasse zugekommen seien, daß er 
aber nicht allein, sondern mit 5 Mitarbeitern 
den Entwurf gemeinsam bearbeitet habe. 
Die vielseitigsten Vorschläge, die alle nur 
das Beste und zum Schlüsse nur etwas 
Einwandfreies wollten, wurden laut und 
als seitens des Vorstandes mit Bedauern 
die mangelnde Arbeitsfreudigkeit der aut 
dein Leipziger Kongresse gewählten Aus¬ 
schußmitglieder beklagt wurde und eine 
Klärung der Meinungen nicht zu erzielen 
war. einigte man sich auf Kohlmannslehners 
Vermittlungsvorschlag, die Angelegenheit 
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na der Rosenzeiturig bekannt zu geben. 
interessierte 
mn Mitarbeit 
alles Weitere 

I las V e r e i 
an betreffend, 

Rosen liebhabe r und -Züchter 
zu bitten und dem Vorstande 
anheim zu geben, 

in s r osar i n S a n ge r hau s en 
, betont der Vorsitzende, daß 

die Stadt »Saugerhausen selbst zu geringe 
Mittel für das Unternehmen übrig habe 
und die dauernden Lasten von mehr wie 
HHX) Mk. per Jahr, der Verein auf die 
Dauer wohl kaum Übernehmen könne, da 
man in vielen anderen Orten jetzt Rosarien 
begründete, die man ohne Unterstützung 
niehi lassen könne, Uosarleiter Hoffmann 
erinnert an den 25jährigen Vertrag, den 
wir mit der Stadt Sangerhausen eingegangen 
seien, der aber, wie der Vorsitzende erklärt, 
Verpflichtungen bestimmter Art seitens des 
Vereins nicht enthalte. Auch Walter-Zubern 
führt an. daß man für das dortige Rosar 
die Stadtverwaltung herangezogen habe. 
DU Versammlung spricht sich zu Walters 
Darlegungen zustimmend aus und nachdem 
Hoffmann erklärt, daß die Stadt Sanger¬ 
hausen bei ihrer finanziellen Lage kaum 
mehr wie ;)<X) Mk. Zuschuß zahlen könne 

! d. SchriftL), wurde dem Vorstände, weiter¬ 
hin nach Recht und Billigkeit in der Sache 
zu handeln, überlassen. 

Punkt »1: W a li 1 d e r n ä c li s t j ä h r i g e n 
Versamm I ungsorte. Im Vorjahre hatte 
man sich für Ausstellung und Kongreß für 
1*113, auf Stettin festgelegt. Da aber dort 
das in Aussicht stehende Gelände inzwischen 
anderweite Verwendung gefunden und unsere 
Zusage zurückgezogen werden konnte, haben 
inzwischen landende Verhandlungen mit 
Breslau statt gefunden, an welchem Ort int 
nächsten »lab re eine große sommerliche 
(>arteiibauausstellung, zur Zentenarfeier der 
Befreiungskriege abgeh alten werden soll. 
Die Versammlung ist daraufhin mit Bres- 
lau, als 1913er AussteUungs- und 
K o n g r e ß o r t einverstanden. 

b iir 1 9 1 1 kommt Z w e i b r ii e k en (Rhein- 
pfalz) in Vorschlag, wozu die Stadt Zwei- 
brücken durch einige Magistratsvertreter 
Einladung ergehen läßt. Auch der soeben 
(;rst gegründete „Verein pfälzischer Rosen- 
»reunde*1 ist durch seinen Vorstand und 
mehren1 Ausschußmitglieder, die zugleich 
auch solche des V. D. R. sind, vertreten. 
Lang-Z weih rücken führte aus. daß ein Stadt- 
garten in dortiger Stadt in Arbeit und schon 
•ii Angriff genommen sei, der die Heim¬ 
stätte der anszupflanzenden Rosen werden 
«oll, daß ferner die Stadtverwaltung jeg¬ 
liche Unterstützung Zusage. Da dieses 

Versprechen der Versammlung genügende 
Garantien zu bieten schien, meinte Walter- 
Zabern, daß die Abhaltung einer Ausstel- 
lung und des Kongreßes 1913, eine große 
moralische Unterstützung für die pfälzischen 
Rosen freunde bedeute und ohne Frage die 
Stadt Zwei brücken zur Mithilfe auch ver¬ 
pflichte- Der Antrag Zweibrücken 1913 
kommt alsdann ohne Widerspruch zur 
Annahme, 

Auf einen weiteren Antrag von Steffen- 
Frankfurt (Oder), der im Auftrag des 
dortigen Gartenbau Vereins zur Beteiligung 
des \ . I). R, an einer Herbst rosenschau 
1914 gelegentlich der geplanten Jubiläums- 
Gartenbauaussteliung zu Frankfurt a. d. 
Oder einladet, kommt diese Beteiligung 
zustande, so daß für 1914 zwei Ausstel¬ 
lungsorte nunmehr fest liegen. Weiter bat 
Direktor Ries, für das Jahr 1915 Karls¬ 
ruhe, als Ausstellung*- und Versamm¬ 
lungsort in Aussicht zu nehmen, da in 
diesem Jahre die Stadt Karlsruhe ihr 200- 
jähriges Jubiläum festlich, jedenfalls auch 
durch eine größere Gartenbauausstellung zu 
feiern gedenke. 

Eine allgemeine Aussprache fand alsdann 
über die M.-Gladbachcr Roscnausstellung 
selbst statt. Geschäftsführer Kiese kriti- 
sierte nicht ohne Schärfe das vielfach zu 
späte, oder gar nicht Eintreffen von Aus¬ 
stellern. Ries bestätigt das und ersucht, 
die 1< ach presse, in allen Vorkomm- 
hissen um eine gerechte und maß¬ 
volle Kritik. Der Vorstand müsse 
semesti’ils bei solchen Ausstellungen jeg¬ 
liche Verantwortung ablelmen. das sei stets 
Sache des Lokalkomires, wo unsere Rosen¬ 
schauen stattfänden. Auch die leidige Eti- 
ket tieru ligsfrage gelangte zur Bespre¬ 
chung. Böhiü-Obereassel will das Etikett des 
Ensen Vereins für alle Bl umena usstel langen 
als obligatorisch verwendet sehen. Die Ver¬ 
sammlung stimmt dem zu. Kiese erklärt 
die ovalen Holzetiketten bei Freilandaus¬ 
stellungen für die einfac hsten, preiswnrdig- 
sten und besten. Will eine Ausstellungs¬ 
leitung Porzellansch i Ider verwendet 
haben — so meint Böhm unter Versamm- 
lungszustimmung - so hat das stets 
ohne Kosten für den Aussteller zu 
gesell eben. 

Uebcr die zu langathmigen und 
D o p ]> e 1 n a m e n d e r B o s e n n e u li eite n 
verbreitete sieb Kohhnaimsleliner, Berlin- 
Britz. Er empfiehlt kurze, leicht aussprech- 
liclie Namen, die für den heutigen, inter¬ 
nationalen Verkehr geeignet sind. Auch 
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das anberechtigte Um taufen von 
Rosen — er erinnerte nur an rBaby 
Tansendschön“, weiche nichts anderes als 
die schöne Polyantha „Louise Walter“ 
sei — müsse auf das Schärfste verurteilt 
werden. Olbrich-Zürich sprach zum Schluß 
über das gleiche, zusammengehörige Thema, 
indem er an das moralische Pf lieh t- 
und Taktgefühl der Mitglieder appel- 
Iierte, iiber j ede Neuheitentaufe <1 e.m 
Vorstände rechtzeitig Mitteilung 
zu geben, um solclv gegebenen Eigen¬ 
namen die Priorität und die offizielle An¬ 
erkennung zu sichern. Ebenso verwerflich 
sei auch das Umtaufen alter schöner Rosen¬ 
sorten und wäre es an der Zeit, daß solche 
Ungebährlichkeiten international zu regeln, 
bezw. zu beseitigen seien, Schädlich für 
das Geschäft, hemmend für den Liebhaber¬ 
sinn sei es, daß die Züchter zu viele Farb- 
g 1 e i c h h e i t e n brachten. Die Versamm¬ 
lung schloß sich diesen Darstellungen 
einmütig an. 

Die Wahlen für die aus sch cid en¬ 
den Vorstandsmitglieder, die mit 
der einmütigen Wiederwahl der Herren 
Ries, Böhm und Holtmann endigten, gingen 
zum Glück rasch von statten, so daß von 
den angemeldeten Vorträgen wenigstens 
noch einige gehalten werden konnten. Es 
berichteten: 

1. GartendirektorHartrath,M.-Gladbach, 
über die Anlegung von Rosengärten. 

2 * Post sek n s tär, Rosarl e i ter Walter- 
Zabernu über das Thema: Wie kann 
man die Rosenliebhaberei fordern und 
welchen Nutzen bringt eine solche 
Förderung der Rosenneuheitenzucht. 

3. Geschäftsführer Kiese besprach die 
Rosenneuheitenzuclit vom modernen 
züchterischen Standpunkte, während 

4. Gartendirektor Ries über chemische 
Düngemittel und hierbei besonders 
über die Wirkungen des Magnesiums, 
sich verbreitete. 

Dem einen Wunsche hätte der Be¬ 
richterstatter noch zum Schlüsse Aus¬ 
druck zu geben, daß der verehrl. 
Vorstand einen nächstjährigen Kon¬ 
greß nicht nur auf die Vormittags¬ 
stunden, sondern auf einen ganzen 
Tag anberaumen möchte. Die internen 
Vereinsangelegeuheiten, Antrage, Be¬ 
schlüsse sollten am Vormittag zur 
Verhandlung kommen, während der 
Nachmittag mit der Behandlung von 
Fachfragen, Vorträgen, gemeinsamen 

Besuch der Ficilandausstellung usw. 
ausgefüllt werden könnte. Es ist ja 
nur einmal im Jahre, wo wir uns 

unterhalten und uns gegenseitig be¬ 
lehren können und icli hoffe, im 
N a ui e n V i eio r, daß dieser Bitte 
gerne und bereitwilligst entsprochen 
wird. H, K. 

Jahresbericht 191112. 
Unser Verein hat im vergangenen Jahre eine recht 

rege Tätigkeit entfaltet und kann auf ein an Mühe und 

Arbeit reiches Jahr zurückblicken. 
Im Herbst 1910 waren bereits die Vorbereitungen 

für die in Zabern i. Eis. vom Verein deutscher Rosen¬ 
freunde unter Mitwirkung des Vereins elsaß-lothring. 

Rosenfreunde in der Zeit vom 18,—20. Juni veranstaltete 

Rosenausstellung, verbunden mit dem Kongreß des 

Vereins deutscher Rosenfreunde, eingeleitet worden. 

Die Zabcmer Kongreß- und Ausstellungstage waren durch 
die sehr gute Rosenausstellung im Freien und die reich¬ 

haltige Beschickung der Rosenschnittblumenschau von 

großem Wert für die Besucher und Aussteller. 

Rine stattliche Anzahl Mitglieder hatte sich einge¬ 

funden und bewunderte das Geschaffene. Der Kongreß 

erfreute sich einer recht regen Beteiligung ; auch waren 

Vertreter aus Holland, Belgien, Luxemburg und der 

Schweiz zngegen. Am Vorabend des Kongresses fand 

eint Vorsland&silzung statt. Der Kongreß genehmigte 

die vom Vorstande neu bearbeiteten Vereinssatzungen 
und die ebenfalls neuaufgesteilte, den derzeitigen Ver¬ 

hältnissen entsprechende Prüfungsordnung für Rosen¬ 

neuheiten mit dein Punktationsbeuerlungssystem, 

Die jährlich zu vergebende* goldene Medaille für 
hervorragende Verdienste um den Verein und die Roscn- 

zucht wurde unserem langjährigen verdienten Mitglied 

und literarischen Mitarbeiter Dr. Krüger in Freiburg 
verliehen. 

Als Kongreß und Ausstellungsorte wurden für 1912 
München-Gladbach und für 1913 Stettin festgesetzt; 

für die Gartenbauausstellung in Breslau im Jahre 1913 

wurde eine Herbst rosen sc bau in Aussicht genommen. 

Da die Stettiner Ausstellung infolge anderweitiger 

Inanspruchnahme des dafür vorgesehenen Geländes, 
nunmehr nicht statlfmden kann, wurde mit dem Bres¬ 

lauer Magistrat vereinbart, die Kosenausstdlung und den 
Kongreß des Vereins in Breslau 1913 abzuhaltcn, in 

Verbindung mit der dort geplanten großen Gartenbau¬ 
ausstellung. Das Programm, das von dem Vorstande 

aufgestellt wurde, lag der Nr. 1 der Rosenzeitung des 

laufenden Jahres bei. 

Ferner wurde beschlossen, dank der günstigen 

finanziellen Verhältnisse des Vereins jährlich 2 Nummern 

mehr, also im ganzen 8 Nummern der Rosenzeitung 

herauszugeben. 

Für die ausscheidenden Herren Vorstandsmitglieder 

Kaiser-Stadtsulza, Lambert-Trier und Glaser-Karlsruhe 
wurden Herr Siraßheim-Buchschlag-Frankfurt a. M. als 

II, Vorsitzender und Herr Kiese-Vieselbach-Erfurt als 

Geschäftsführer gewählt. Herr Glaser verblieb auf ver¬ 

eintes Ansuchen in seinem Amt. 

Nach Zabern beteiligte sich unser Verein noch offiziell 
an der Rosenausstellung in Britz bei Berlin. Diese 
Hauptpflegestätte der Rosenzucht bot für eine Rosen- 

schau viele Voraussetzungen der Erfolge. Sie fand in 
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den Tagen vom 30. Juni bis 2, Juli statt und bestand 

in der Hauptsache aus abgeschnittenen Rosen und Topf- 

rosen. Trotz manch widriger Verhältnisse hat das Unter¬ 

nehmen in Bezug auf Anordnung des Materials, Be¬ 

schickung und Besuch die daran geknüpften Erwartungen 

verwirklicht. Der Zweck der Veranstaltung, eines Fonds 
zur Schaffung eines Rosars in Britz zu gewinnen, ist 
denn auch erfüllt. 

Die dritte öffentliche Veranstaltung des Vereins 

deutscher Rosenfreunde im Berichtsjahre bildete die 

Herbst-Rosenschau in Hamburg, die unter Mitwirkung 

der Gruppe Pinneberg des Verbandes der Handels¬ 
gärtner Deutschlands in den Tagen vom 8,—10. Sep¬ 

tember stattfand, An dieser außerordentlich reich und 

vorteilhaft, z. T. mit vorzüglichem Material beschickten 

Ausstellung, die wirklich sehr gut gelungen war und 

allgemein großen Beifall fand, beteiligten sich etwa 50 

Aussteller Es waren zirka 0000 Vasen mit 50000 

Rosen aller Sorten geschmackvoll und wirksam zur 
Schau gestellt. 

ln Verbindung mit dieser Ausstellung tagte auch der 

im Rahmen des Vereins d. R. neugegriindete Verein 

deutscher Rosenzüchter. Der Geschäftsbericht des 

letzteren Vereins w-urde in Nr. 1 der Rosenzeitung 1912 
veröffentlicht. 

Der Verein hat für die Roscn&usstellungcn im Be¬ 

richtsjahre an Preisen aufgewendet: für die Zaberner 

Ausstellung 2 Ehrenpreise und 1 Medaille, für die 
Britzer Ausstellung I goldene und 2 silberne Medaillen, 

für die Ausstellung in Hamburg 1 goldene und 2 silberne 
Medaillen. 

Dem Vereinsrosar in Sangerhatisen wurden wieder 

im vetmgagenen Jahre, wie bisher aus laufenden Mitteln 
zirka 1100 Mk. für Unterlialtungs- lind Ergänzungs- 

/wecke zugewendet. Näheres über die Tätigkeit des 

Rosarausschusses wird in einem besonderen Bericht mit- 
getcilt werden. 

Die Zahl der Mitarbeiter an der Rosenzeitung hat 

erfreulicherweise sichtlich zugenommen, so daß sich der 
Inhalt derselben für die Zukunft wesentlich interessanter 

gestalten dürfte. Auch haben uns einige Neuheitenzüchter 

durch namhafte Zuschüsse zur Herstellung von Farbentafdn 

neuerer Rosen eigener Züchtung, wie auch andere durch 

Ueberlassung von Cliches zu Textabbildungen in freund¬ 

lichster Weise unterstützt Wir bitten auch weiterhin 

für die Vereinszeltschrift zu wirken. Sehr wünschens¬ 
wert wäre es, daß in jeder Nummer einige Rosenneu- 

heiten zur Diskussion gestellt wdirden; wir ersuchen 

deshalb unsere verehrten Mitglieder, ihre Erfahrungen 

mit neueren Sorten bekannt geben zu wollen. Auch die 
Liste der 300 besten Rosen bedarf einer gründlichen 
Revision. 

Durch Vorstandsbeschluß wurde der Druck der Rosen- 

zeitong, da der Vertrag mit der Druckerei Lintz-Trier 

Ende des Jahres 1911 abgelaufen war, der Macklot'schen 

Buchdruckerci und Buchhandlung in Karlsruhe über 

tragen. Dieselbe hat auch das Anzeigengeschäft der 

Rosenzeitung zu den für den Verein wesentlich besseren 
Bedingungen übernommen. 

Die deutsche Rosenzucht hat in den letzten Jahren 

erfreuliche Fortschritte gemacht. Die Rosenausstellung 
in Zabern hat einen dauernden Erfolg zu verzeichnen, 

indem die dort ausgestellten Rosenpflanzungen nahezu 

vollständig erhalten blieben durch das freundliche Ent¬ 

gegenkommen der Aussteller. Die in mehreren größeren 

und kleineren Städten bestehenden lokalen Rosenvereine, 

wie München-Gladbach, Stettin, Hohenstein-Ernsttal, 
Niederhasslau und andere wirken in ihren Kreisen recht 

erfolgreich. Mehrere Neugründungen von ebensolchen 
sind im Gange. 

Der Verein der Gärtner und Gartenfreunde in Forst 
in der Lausitz beabsichtigt die Gründung eines Rosars. 

Zu diesem Zweck soll im Jahre 1913 eine Rosenaus¬ 

stellung in Forst stattfinden, zu der wrir unsere Mit¬ 
wirkung zu gesagt, das Programm veröffentlicht und die 

nötigen Vorbereitungen getroffen haben. 

Die Neuheitenzucht bewegt sich jetzt in besseren 

Bahnen. Dem Antrag des Herrn Jakobs auf Erteilung 

des Wertzeugnisses des Vereins deutscher Rosenfreunde 

fiir seine Neuzüclitung Herzogin Marie Antoinette wrnrde 

stuttgegeben und eine Prüfungskommission zur Begut¬ 

achtung gewählt. Die Gutachten der betr. Herren liegen 

»lern diesjährigen Kongresse vor. Im Vereinsrosar in 

Saugerhausen wurden Züchterbeete angelegt, deren zahl¬ 
reiche Besetzung wir allen Rosen Züchtern recht ange¬ 

legentlich empfehlen möchten. Es werden über die 

einzelnen Sorten seitens der Rosarleitung regelmäßige 

Veröffentlichungen in der Rosenzeitung über die dort 
gemachten Beobachtungen erfolgen. 

Es wird eine unserer nächsten Aufgaben sein, eine 

Neueinteiltmg der Rosen nach ihrem dekorativen Wert 
und ihrer ästhetischen Verwendung in Parkanlagen und 

Gärten vorzunehmen. Wir ersuchen die vcrchrlichen 

Mitglieder um Unterstützung bei diesem Unternehmen. 

Der Verkauf des Schiidlingswerks gehl nicht be¬ 

sonders vonstatten. Im vergangenen Jahre wurden von 

Eimers Verlag 29 Exemplare verkauft; ebenso von der 

Geschäftsführung des Vereins nur wenige, 30 daß noch 

circa 600 Exemplare vorhanden sind. Neueintretende 

Mitglieder erhalten dasselbe zu 2 Mk. (im Buchhandel 

4 Mk.) Das Stammbuch der Edelrosen fand auch nur 
geringen Absatz. 

Am 3. März ds. Js. fand ln dem Restaurant der 

Festhalle in Karlsruhe eine außerordentliche General¬ 

versammlung statt, deren Berufung die Eintragung des 

Vereins in das Vereinsregister zum Zw'cck hatte. Die 
Eintragung wurde am 30. April d, J. vollzogen. 

Die Mitgliederbewegung des Vereins weist im Be¬ 

richtsjahre wieder einen bedeutenden Zuwachs auf. 
Leider mußten etwa 70, in der Mehrzahl ausländische 

Mitglieder, aus der Liste gestrichen werden, da sie ihren 
finanziellen Verpflichtungen trotz wiederholter Auf¬ 
forderung nicht nachgekommen waren. 

Am 1. Januar 1911 war der Stand der Mitglieder¬ 

zahl .1623 
Im Laufe des Jahres iQn sind eingetreten . 159 

Ausgeschieden sind ......... 113 

Bleibt somit Bestand am 31. 12. 1911 . 1675 
Mitglieder. 

Zu bemerken ist noch, daß im Spätjahr 1911 eine 

größere Anzahl Mitglieder eingetreten sind, die jedoch 
erst vom 1. 1. 1912 ab zählen. 

Hierzu kommen noch: 

Abonnenten des Verlags.79 
Postabonnenten ..27 

Außerdem wurden 20 Exemplare der Rosenzeitung 
gegen andere gärtnerische Fachzeitschriften in Tausch 
gegeben. 

Mit Beginn des Jahres 1912 ließ der Vorstand an 
ca. 3000 Berufsgärtner und Gartenliebhaber Einladungs¬ 

schreiben zum Beitritt in unseren Verein ergehen. Der 
Erfolg war ein recht erfreulicher, indem vom Beginn des 

Jahres 1912 bis zum heutigen Tag Uber 200 neue Mit¬ 
glieder dem Verein beigetreten sind. 

Ich schließe meinen Bericht, indem ich allen Mit¬ 

arbeitern, welche zu der gedeihlichen Förderung unserer 

gemeinnützigen Bestrebungen beigetragen haben, den 
herzlichsten Dank ausspreche und den Wunsch hege, 

daß dies auch in den kommenden Jahren in noch 
höherem Maße der Fall sein möge, 

F. Ries. 

B *■41 ;*i»i 
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Rechenschaftsbericht für das Jahr 1911 

Darstellung des Vermögens und der Schulden auf 31. Dezember 1911. 
a. Vermögen. 

t. Kapitalforderungen und zwar: 
ii. bei der Cömnnuialständischeu Hank in (JuriHz* Guthaben liebst Zins 4 434 M 04 
b. „ n Vereinsbank hier, Guthaben nebst. Zins. 3 346 * 10 * 
c. * dem Sangerhäuser Bankverein in Saugerliausen, Guthaben nebst Zins 2 085 + 25 t 
d. * n Kaiserlichen Postscheck amt hier, Stammeinlage .... 100 „ — ~ 

2, Kassenvorrat nach dem Rechnungsabschluss. 69 , 53 
10 034 Jb 92 f 

b. Schulden. 
Kaiserliches Postscheckamt liier — Erhebung auf Selieckkonto behufs 

Begleichung von Rechnungen, welche noch in das Jahr 1911 gehörten — 915 Jb 35 

Vergleichung. 
D a s V e r m ö g e n betragt . . lö 034 Jb 92 ^ 
1) i e Schulden betragen . . 915 „ 35 

Rein vermögen 1911 , 9119 Jb 57 
„ 1910 7 907 » 48 

Somit Vermehrung . . 1212 Jb 09 J? 

Karlsruhe, den 11. Januar 1912. Für die Kassenführung verantwortlich; F. Ries. 

Die Rechnung desV. D. II für das Jahr 1911 wurde geprüft und in vollständiger 
Ordnung befunden. Schroth, Stadtsekretär. Emii Wagner, Fabrikdirektor. 
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X 
1 ö 

Einnahme 
B e t, r a g X Ausgabe 

Betrag 

M % 
m 

i Kassenrest von 1910 . 54 Ti i Kosarium Sangerliausen 978 S5 

2 Mitgliederbeit rüge . 7 084 71 2 Rosenzeitung. 1 940 HO 

3 Ertrag aus Rosenbildem etc . 1048 or> 3 Rosenabbildungen ... * 1 757 73 

4 Inseraten] lacht. 200 — 4 G esehäftsführung .... 400 — 

5 Verschiedenes .. 10 — 5 Schreibhilfe, Kassenführung u. 

6 Vereinsbank, Zinsguthaben 79 05 
-Prüfung. 385 — 

7 ('ommunialständische Bank in 0 Drucksachen etc. .... 278 3(> 

Görlitz, Zinsgutbaben 149 98 7 Port«, Fracht, Gebühren etc. 1 203 94 

8 Sangerhäuser Bankverein, Zins- 8 Honorare ....... 435 20 

g nt haben . 85 25 9 Inserate ....... 53 20 

0 Vereinsbank, Kapitaleihebimg 800 — 10 Reiseauslagen. 238 30 

10 Kaiserl. Postscheckamt hier. 11 Inventar. 22 10 
Erhebung auf Konto . 915 35 12 CI ich es. 227 91 

11086 66 13 Ehrenpreise, Medaillen etc. 141 — 

Vergleichung. 14 Verschiedenes. 30 70 

Die Summe der Zahlung bei 15 K apitalanlagen: 

der Einnahme ..... 11080 00 Vereinsbank hier 2500.— Jt 
Die Summe der Zahlung bei » » 

der Ausgabe ..... 11017 13 Zins pro 1911 78.95 n 2 578 95 

Ergibt sieh also ein Kassen- Communalstäudisehe Bank in 

verrat von . fi9 53 Görlitz, Zins pro 1911 . 147 98 
Sangerhäuser Bankverein, Zins 

Sechszig neun Mark 53 Pf. pro 1911. 85 25 

welcher mit dem Abschluß des Kaiserl. Postscheckamt hier, 

Kassenbuchs auf Seite 9 Stamniemlage. KM) 

übereinstimmt. 11017 13 
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4. 

Jahresbericht über das Rosarium zu 
Sangerhausen. 

Das wichtigste Ereignis des verflossenen 
Jahres war der Ankauf von K Morgen Land zur 

Erweiterung des Rosariums, die mit diesem 
allerdings augenblicklich noch nicht in unmittelbarem 

Zusammenhänge stehen, da zwischen Rosar und diesem 

erworbenen Lande noch ein Stück Keld liegt, welches 

dem Vcrsdhdnerungsverein zu erwerben noch nicht 
möglich war. Immerhin ist diese Landerwerbung sehr 
wesentlich, da ein kleiner Teil davon hat benutzt werden 

können, die Koscnschulcn aus dem Rosar auf ihn zu 

verpflanzen. Damit ist einem lange gehegten Wunsche 

genügt und einem lange empfundenen Übels laude ub- 
gcholfen worden« 

Aui diesem kleinen Teile des neuerworbenen Landes 
sind angepllanzt zur Reserve 

1. 400 Srimlingsstrimme zum Veredeln (davon 800 
Stück vom Verein deutscher Rosenfreunde und 
ItM) Stück von Max Deegen Nachfolger, Köstritz, 
geliefert); 

2. 8000 niedere Canin«, von «lenen ein Teil dazu 

dienen soll, um altere Edel rosen und auch Dr. 

Müllers-Weingarten Züchtungen, die noch nicht 
im Handel erschienen sind, zu erhalten; 

ist ein I eil dieses Planes besät mit VVildrosen- 

samen aus dem Rosarium, um zu erproben, 
welche Sorten davon sich zu Hochstämmen 

eignen. Wir holten mit dem Samen dieser Wild¬ 

linge unseren Wild rosenbesUnd altmätig wurzel- 
echt zu machen, denn nach unseren Erfahrungen 

tritt eine Bastardierung hier kaum je ein; 

stehen weiterhin auf diesem Fehle etwa 200 Stück 
veredelte Halb- und Hochstämme und 5000 

niedere Rosen, welche als Ersatz dienen sollen, 
auf die Rosenbeete für solche Sorten, welche 

leicht ein gehen. Jetzt ist uns endlich so die 

Möglichkeit geboten, die Rosenbeete keine stö¬ 
renden I ücken aufweisen zu lassen. 

Das nun so durch Hinausbringen der Rosenschulen 
im Rosarium frei gewordene Land ist zur Anlage 

v o n Züchter beeten benutzt, ivoinit wir einem lang- 

j-ihrigen Wunsche verschiedener Rosenzüchter nahetreten 

konnten. Augenblicklich ist freilich die Zahl dieser 
Ziichterbectc nocJi klein und hoffen wir für andere 

Jahre auf regere Teilnahme der betreffenden Herren, 

Der Winter war für unsere Eosenptlanzungen sehr 
günstig; wir batten fast keinen Verlust, was wohl auch 

ein gutes Zeichen für den Gcstuidhcits- und Krafie- 
/.tistand unserer Rosenptlanzeti ist. 

Line den Rosen entsprechende Düngung hat statt- 
gc fanden; ebenso sind die Rosen Schädlinge mit 

Schwefel um! SchwefelkalkbrÜbc bekämpft worden. 

Die Trockenheit des vergangenen Jahres 
war günstig Tür den Herbstflor, da der etwas schwere 
Boden des Rosars nicht leicht austrocknete und so 
manche Rose zur besseren Entfaltung kam. 

Die im vergangenen Jahre vorgenommene engere 

Pflanzung auf den Rosenbeetcn macht sich in jetziger 
Zeit in wirksamster Weise geltend; denn sie schuf im 

Verein mit dem herrlichen Weiter dem Aussehen des 

Blüten fl ors eine Pracht, wie sie mancher noch nicht 

gesehen hat, und es sollte «leshalb niemand, der Sanger- 

liausen auf der Reise berührt, den Besuch des Rosars 

unterlassen. Einen ganz besonderen Schmuck bilden 
die Pyramiden. 

Nun die Denkmalsangclegcnheitl 

Nachdem nach vmchi cd entliehen Besichtigungen des 
Terrains, auf «len das Denkmal Ihrer Majestät «ler 

Kaiserin stehen soll, dessen Platz endgültig festgesetzt 

ist durch Herrn Bildhauer Künnc-Berlin, sind Pyramiden- 
rosen in doppeltem Kordon um den Platz gepflanzt. 

So viel mir aus beiderseitigen schriftlichen Äuße¬ 
rungen bekannt ist, sind Stifter und Künstler des Denk¬ 

mals Herr Hahne und Herr Künnc sich einig 

darüber, «laß die besonders schone Ausgestaltung des 
Werkes «lie eingetretene Verzögerung entschuldigt, wenn 

nicht rechtfertigt. Das Denkmal ist kürzlich in Berlin 

von mehr als hundert hohen Persönlichkeiten, auch 

«aus dem Kabinett der Kaiserin, besichtigt un«! es liegen 
sehr anerkennende Berichte darüber vor. 

Was nun die Betriebskosten unseres R o - 
sars betrifft, so ist von dem annähernd fit HM) Mk. be¬ 

tragenden Etat des Verschönerung»Vereins der aller¬ 
größte Teil natürlich auf das Rosarium zu rechnen, 
unserer Kalkulation nach über KM NI Mk. Bei der 

Schwierigkeit, eine solche Summe hier aufzutreiben, ist 

die kontraktmäßige Beteiligung des Vereins deutscher 
Rosenfreunde gar nicht 2u entbehren, selbst wenn man 
es für richtig fände, die ungeheure Arbeit des hiesigen 

Vorstandes des Verschönerungsvereins dadurch zu be¬ 
lohnen , wie N “ in Nr. 1 der Rosenzeitung auf 
Seite 70 vorsdilägt, II. Scharf, Zeichenlehrer. 

Rosenausstellung' in M.-Gladbach 
am 29. u. 30. Juni 1912. 

Btu strömendem Hegen wurde von Gartcn- 
diruktor Hartrath die Ausstellung eröffnet 
und der anwesende Oberbürgermeister 
Picoq, der Protektor des Miiuchen-Glad- 
liaelier Hosen Vereins dankte für die Ehrung, 
«lie er um so höher werte, als seine größte 
Vorliebe der Natur und ihren Schönheiten 
gelte. Er verspreche, auch fernerhin alle 
Bestrebungen in dieser Richtung zu fördern. 
Der OberlnirgenueLster holt hervor, wie 
prächtig sieh das Rosar darstellc. wie 
günstig es gelegen und wie praktisch 
es eingerichtet sei. Erfreulicherweise sei 
«ler Garten auf 10 Jahre gepachtet, sodaß 
sieh die Bürgerschaft recht lange in den 
Hosenmonaten an ihm erfreuen kann. Die 
Rohheitsverbrechen in öffentlichen Anlagen 
hätten abgenonunen , und man könnte 
heute getrost darauf hauen, daß auch der 
geringste Mann kein Blümchen abreißt und 
seine Kinder in dein Sinne erziehe, indem 
er ihnen sage, daß diese Anlage für die 
Allgemeinheit bestimmt sei« Mit guten 
W ünschen für den Verein schloß der Ober¬ 
bürgermeister und erklärte das Rosar 
für eröffnet. Der Aufenthalt im Rosar 
war nur kurze Zeit möglich, da das Wetter 
zu unsicher war und fortwährend Regen¬ 
schauer die Besucher verscheuchten. l)as 

Rosar Ist einfach und übersichtlich ange¬ 
legt und «las mit Stroh bedeckte Garten¬ 
haus macht sich recht hübsch. Obgleich 
manche Rose verblüht, viele noch in Blüte 
standen und andere sich erst zu entwickeln 

lUB QGßfej 
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begannen, bot sieh doch dem Besucher ein 
farbenreiches Bild. 

Die Resen-Schnittblumen-Ausstel1 img in 
der Kaiser Friedrich-Halle war stark be¬ 
schickt . von allen bekannten größeren 
und kleineren Rosenfirmen, doch ließ die 
Beleuchtung der Halle viel zu wünschen 
übrig. Eine Rücksichtslosigkeit war es von 
vielen Ausstellern, erst kurz vor der Eröff¬ 
nung mit Blumen zu erscheinen, oder auch 
gar nicht auszustellen, ohne einige Tage 
vorher abzumelden. Auch ist es eine falsche 
Ansicht, wenn Aussteller glauben, daß die 
zuletzt aufgestellten Rosen schöner aussehen 
als die unter Eispackung gesandten und 
am Abend vorher aufgestellten. Eine ein¬ 
heitliche Etikettierung ist bei einer der¬ 
artigen Beschickung selbstverständlich aus¬ 
geschlossen. Der Vorstand unseres Vereins 
hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben* 
eine einheitliche Etikettierung durchzu- 
füliren. Leider ist der gute Wille wieder 
an der Nichtbeachtung der Ausstollungs- 
bedingungen seitens meiner Aussteller ge¬ 
scheitert. ln Zukunft wird keine Rücksicht 
auf eine Person genommen werden dürfen, 
welche nicht 2 Stunden vor der Eröffnung 
den gemeldeten Platz belegt hat. 

Die Preisrichter hatten ein schwieriges 
Amt, da die schlechte Beleuchtung in der 
Halle die Farbenpracht der Blumen sehr 
beeinträchtigte. In Raumen mit (künst¬ 
licher Beleuchtung sollte man überhaupt 
nicht ausstellen. Die Neuheiten auf der 
Galerie litten bei der großen Hitze sehr 
not, doch da am 2. Tage wieder kühleres 
Wetter eintrat, erholte sich vieles. Dieser 
Tag sollte aber ein Schreckenstag für die 
Rosenblumen werden, am Sonntag, den 
30. Juni, abends beim Rosenfest im Garten. 
Ein Sturmangriff auf die Ausstellungshalle 
und alles was Blumen waren, wunderte in 
den Garten oder in den Saal mit samt den 
Vasen. 

Es ist einfach rätselhaft, wie eine Rosen- 
blinnen-Ausstellung die. am 2. Tage erst 
steht und am 3. Ausstellungstage noch 
viele Besucher zu erwarten hat, einfach 
der Plünderung preisgegeben werden kann. 
Jedenfalls wird der Verein d. R. bei einem 
solchen Unternehmen niemals mehr die 
Hand dazu reichen und einer Einladung 
folgen, wo man so ungehörig vorgeht. 

ln einer nächsten Nummer werden wir uns 
nochmals mit dieser Angelegenheit beschäf¬ 
tigen und versichern im Voraus den Aus¬ 
stellern, daß der Vorstand des Vereins 
deutscher Rosenfreunde ein wachsameres 

A uge auf dergleichen Veranstaltungen haben 
wird Wer ein Amt hat, muß es auch ver¬ 
walten und wenn die Herren in Miinchen- 
Gladbach es übernommen haben, so mußten 
sie sich auch ihrer Pflichten bewußt sein. 

Die Prämiierungsliste der Ausstellung 
wird in der nächsten Nummer der Rosen¬ 
zeitung veröffentlicht werden. 

Kiese. 

Sitzung vom Verein deutscher Rosen- 
Züchter in M.-Gladbach am 29. Juni 1912. 

In Abwesenheit des Vorsitzenden Herrn 
0. Jacobs, Weitendorf eröffnete der Ge¬ 
schäftsführer Kiese die Versammlung. 

Herr Walter-Zubern hielt einen Vortrag 
über das Thema „Wie kann man die Rosen- 
liebhaberei fördern und welchen Nutzen 
bringt eine solche Förderung der Rogen¬ 
neuheitenzucht.“ Die Ausführungen fanden 
allgemeinen Beifall, wenn auch manches 
noch ein frommer Wunsch sein wird. Der 
Vortrag wird in einer der nächsten Nr. 
der Rosenzeitung bekannt gegeben werden. 

Die Prüfungen werden in diesem Jahre 
fortgesetzt werden. 

1 )ie Herren Walter - Zabern, Felberg- 
Lederc-Trier, Kiese-Vieselbach berichteten 
über die ausgepflanzten Neuheiten und 
werden am Schluß des Jahres Berichte an 
den Vorsitzenden einsenden. 

Herr Walter schlägt vor, der Rose 
rDr. Krüger“ als zuerst die Verein sau s- 
zeiehnung zukommen zu lassen, was Herr 
Kiese auch unterstützt. Die Prüfung wird 
bis zürn Herbst nochmals ausgesetzt. bis 
die Mitteilungen von anderen Mitgliedern 
eingegangen sind. 

Kiese beantragte, nur solchen Rosen das 
Wertzeugnis des Vereins zu geben, welche 
auch wirklich etwas Außergewöhnliches, 
Neues bedeuten und die vorgeschriebene 
Punktzahl als erstklassige Rosen in ihrer 
Probekultur bei den verschieden! liehen 
Züchtern erreichen, damit nicht solche 
Neuheiten, welche sich nur durch geringe 
Merkmale sei es im Blatt oder Wuchs von 
anderen unterscheiden, solche Empfehlungen 
erhalten. Diese These wurde einstimmig 
angenommen. Felberg - Ledere berichtete 
über die ausgepflanzten Sämlinge von Herrn 
Jacobs-Weitendorf und fand ein Sämling 
502, welcher auch bei Kiese-Vieselbach 
ausgepflanzt ist. allgemeinen Beifall. Herr 
Teschendorff will diesen Sämling in den 
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Kulturen von Kiese besichtigen und dann 
sein Urteil darüber dem Vorsitzenden kund¬ 
geben. 

Es wurden dann noch verschiedene Neu¬ 
heiten von Herrn Le anders selbst besprochen 
und entschloß man sieh kurz, die Kulturen 
von Leenders in Stevl (Holland) zu besuchen. 
Ks beteiligten sich fast alle anwesenden 
Mitglieder am anderen Tag an dieser Fahrt. 

Jede Rosenneuheit wurde einer sehr 
scharfen Kritik unterzogen, doch können 
wir nur durch die Prüfung von ausge¬ 
pflanzten Neuheiten an verschiedenen Stellen, 
zu einem für die Rosenkultur und Itosen- 
lichhaberei günstigen Resultat gelangen. 

Die von Kiese ausgestellte gelbe Rose. 
Drusehki — ähnliche in Wuchs und Form, 
soll im Laufe des Sommers von verschie¬ 
denen Herren besichtigt werden. 

Ks stehen im näc hsten Jahre in Breslau 
voraussichtlich drei geprüfte- und ausge¬ 
zeichnete Rosenneuheiten vom Verein deut¬ 
scher Rosenzüchter zur allgemeinen Beur¬ 
teilung. Krst in später Stunde trennten 
sich die Kollegen von der so lehrreichen 
Versammlung, Kiese. 

Die Bitte, dem Verein deutscher Roscnfreundc zahlreiche 
neue Mitglieder zuzuführen, ist erfreulicherweise von vielen 
Mitgliedern erfüllt worden. Es sind in diesem neuen Jahre 
bis zum 15. Juli 230 neue Mitglieder beigetreten Wir 
danken allen aufrichtig, die zu diesem Erfolge beigetragen 
haben 

Viele, die für ihr Interesse an dem V. tf. R. und an 
seinen Arbeiten durch Wort und Tat schon oft den Beweis 
lieferten, haben trotzdem bisher noch keine neuen Mitglieder 
angemeldct. Wir wiederholen deshalb nochmals unsere 
freundliche Bitte an alle, die bisher noch keine neuen 
Mitglieder gemeldet haben, neue Mitglieder bald und zahl¬ 
reich anmclden zu wollen. Je größer und stärker der 
V d. R. wird, um so mehr wird er imstande sein, den 
vielen großen Aufgaben zu genügen und die Anforderungen 
zu erfüllen, die an ihn aus den Kreisen seiner Mitglieder 
gestellt werden. Der Vorstand: F. Ries. 

Größere Aufsätze. J 

Ueber Rosenschädlinge aus dem Pflanzen¬ 
reiche, deren Ursachen und Anleitung' zu 

ihrer Bekämpfung'. 
Von F. I! i c s, Karlsruhe. 

Fortsetzung.) 

d. Die Feronospora-Krankheii oder 
der falsche Meltau der Rosen. 

Ein sehr verderbenbringender und be¬ 
sonders in den Topfrosenkulturen und an 
jungen Sämlingen auftretender Rosenschäd- 
ling ist der dem Erreger des falschen 
Meltaue des Weinstocks verwandte Pilz Pero- 

81 

nospora sparsa Berkeley, der glücklicher¬ 
weise weniger häufig auftritt. zumal er zu 
einer Familie höchst gefährlicher Pilze, den 
Pe l’On< >s j»oraci en gehört, 

Er äußert seine Anwesenheit dadurch, 
daß auf der Unterseite der Blätter Flecken 
von grauer Farbe entstehen, die sich durch 
einen zarten weißgrauen Flaum auszeichnen. 
Auf der Oberseite der Blätter macht er 
sich durch braune Flecken bemerkbar, die 
später im Zentrum gelb werden. Diese 
Flecken greifen so rasch um sich, daß sic 
in kurzer Zeit alle Blätter, mithin auch 
den Flor vernichten. 

Die physiologische Tätigkeit dieser Pilze 
war gerade in neuester Zeit Gegenstand 
eingehender Untersuchungen seitens nam¬ 
hafter Pphv topatho 1 ogen+ 

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen 
ist besonders hervorzuheben, daß die Pero- 
nosporakeime unter gewöhnlichen Verhält¬ 
nissen von der Unterseite der Blätter her 
in dieselben eine!ringen, weil eben nur hier 
reichlich Spaltöffnungen vorhanden sind. 
Es ist durch entsprechende Versuche fest- 
gestellt worden, daß durch die Sporen der 
Peronospora nur dann eine Infection des 
Blattes möglich ist, wenn dieselben von der 
Blattunterseite aus eingeimpft werden, aus¬ 
genommen solche Fälle, in denen auf der 
Oberseite absichtlich eine Verletzung an¬ 
gebracht wurde. 

Die direkte Ursache der Krankheit ist die, 
daß das Myccl des Pilzes in das Blatt- 
fleisch der erkrankten Teile des Blattes 
von der Blatt Unterseite aus eindringt mul 
dem Blatt mit Hilfe der winzig kleinen 
Saugorgane (Hanstoricn) die Nährstoffe ent¬ 
zieht Auf der Blattunterseite entwickelt, 
das Mycel kleine baumartig verzweigte 
Sporen träger, die als weißgrauer Flaum 
mit blosem Auge sichtbar sind. Die Zweig¬ 
enden der Sporenträger schnüren ovale 
Sporen ab, durch die der Pilz weiter ver¬ 
breitet wird. Außerdem entwickelt der Pilz 
im Gewebe der Pflanze noch eine andere 
Sporenform, die Oosporen (Wintersporen), 
die in den Blättern, welche den Sommer 
über von dem Pilz befallen waren, sich 
ausbilden. Sie sind schon längst von 
deutschen und französischen Forschern be¬ 
schrieben worden, jedoch wurde neuerdings 
nachgewiesen, daß sie viel häufiger Vor¬ 
kommen. als man bisher annahm und daß 
deshalb ein Untergraben der alten Rosen- 
blätter (spätestens im März) von größtem 
Wert ist. Diese Oosporen, welche sich in 
den abgefallenen Blättern entwickeln, in- 
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fixieren im Frühjahr die untersten Triebe 
von neuem. Hier entwickeln sich dann 
frühzeitig Pilzrasen mit FortpHanzungs- 
zellen, die ihrer Kleinheit, wegen durch den 
Luf tzug rasch über die ganze Rosenpflauzung 
verbreitet werden können. Eine einzige 
Impfung der Blätter durch Wintersporen 
genügt darum, mn eine ganze Rosen anlagt 
anzusteckrn, falls nicht rechtzeitig das Auf¬ 
treten des Pilzes entdeckt wird und ent¬ 
sprechende Maßnahmen ergriffen werden. 

Für die Bekämpfung ergibt sich aus 
obigen Feststellungen eine überaus wichtige 
Forderung: Wan muß die Unterseite 
der Blätter mit Fungieiden bespritzen. 
Diejenigen, die bisher sorgfältig gespritzt 
haben, erreichten dies unbewußt auch bis¬ 
her schon, wenn auch nicht in dem Maße, 
wie bei einer bewußten Bespritzung der 
Unterseite der Blätter, was durch geeignete 
Stellung des Spritzmundstücks leicht durch- 
zutiihren ist. 

Durch ungünstige Witterung, starkes 
Fallen der Temperatur des Nachts und 
große Wärme bei Tage wird die Ausbreitung 
des Pilzes sehr gefördert. Beim Auftreten 
der Krankheit sind die kranken Pflanzen, 
sofern man sie in Töpfen hat, sogleich von 

den gesunden zu trennen. Auch ist die 
Unterbringung in einem gleichmäßig tem¬ 

perierten warmen Raume, der wenig 
Feuchtigkeit enthält, zu empfehlen. 

In den letzten Jahren tritt der Perono- 
sporapilz immer häutiger an den jungen 
Trieben auf und wird dann oft mit dem 
echten Meltau verwechselt und infolgedessen 
falsch bekämpft, indem die Pflanzen mit 
Schwefelpulver bestaubt anstatt mit Kupfer¬ 
vitriolkalk- oder Soda brühe bespritzt werden. 

Neuerdings wird vielfach empfohlen, 
statt allein mit Kupfervitriolkalk oder 
Kupfervitriolsodabrühe zu spritzen, in 
solchen Fällen zwischen letzteren und 
pulverförmigcn Mitteln abzu wechseln. Solche 
Bestäubungspulver enthalten neben Schwefel 
auch Kupfervitriol in einer Form, die an 
den Rosen keine Verbrennungserscheinungen 
hervorruft. Diese Pulver dringen, wenn sie 
fein genug sind, in alle Winkel des Rosen¬ 
stocks ein und schützen darum die ge¬ 
trödenen Teile vor Pilzinfektionen, Durch 
liegen werden aber die Verstäubungsmittel 
abgewaschen und die Arbeit ist dann zu 
wiederholen. Doch ist auch die Behandlung 
mit Kupfervitriolkalk- oder Kupfervitriol¬ 
sodabrühe sehr zu empfehlen, da diese 
altbewährten Mittel sich wesentlich besser 
stellen* Denn wollte man nur pulver- 
förmige Mittel anwenden, wie manche 
Fabrikanten empfehlen, dann müßte man 

Abbildung I. 
•> 

Koni dien träger der l’eronospom von einer Spaltöffnung ausgehend. 
Durchschnitt eines vom falschen Meltau befallenen Blattes. 

Cot. Konidienträger Zweigstück ohne Sporen. 

C°, = , » » mit » 
,sp. Spaltöffnung. 
O. = Oberhaut des Blattes (Epidermis). 
P. Palissadenzellen. 
Sch. Schwammp&renchym. 

Abbildung 3* 
Saugorgane der Perono- 
spora spam. in das 
Innere der Zellen ein- 

dringend. 
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so reichlich und oft bestäuhen, daß die 
Bekämpfungsarbeiten viel teurer als bisher 
zu stehen kämen. Außerdem halten in 
normalen Jahren den ganzen Summer über 
die Spritzdecken der Kupfervitriol Kalk oder 
Sodabriih«, sodaß man nur die später hin¬ 
zu gekommenen auf der Unterseite neu zu 
bespritzen braucht. 

e. Hie Ooniothyrium- oder Brand¬ 
fleck en k r a n k h e i t der Bose n. 

Kine weitere charakteristische Jvranklicits- 
erscheinung an unseren Kosen wird durch 
einen Pilz liervorgerufen, der ebenfalls der 
Klasse der Spliaerioidaceen angehöri, wie 
der oben beschriebene Verursacher des 
Rosen- Actinonemas. 

Dieser l’ilz wird zur Gattung Coniothy- 
riuni gezählt und ixt Oomothyriimi Werns- 
dorffiae Laubert benannt. (Kr hat, den 
Namen zu Ehren der Entdeckerin der 
Krankheit, Frl.Wemsdorlfi-Berlin,erhallen.) 

I Ke durch denselben vemrsachte Krank- 
hcitserscheinung an Kosen ist. erst im letzten 
Jahrzehnt näher erforscht und wissenschaft¬ 
lich klargelegt, worden. 

Das I ehe] tritt im Gegensatz zu den 
bisher beschriebenen Schädlingen nur am 
Holz, auf der Rinde der Zweige der Edel¬ 
rosen wie auch der Wildlinge auf und 
macht sieh vorzugsweise im Frühjahr nach 
dem Aufdecken der Rosen bemerkbar. Auf 
der Rinde erscheinen sowohl vereinzelt wie 
auch in größerer Anzahl, rundliche dunkle 
blecken, die als BrandIlecken bezeichnet 
werden, woher auch die Krankheit ihren 
Namen hat. Diese Brandflecken stehen 
bisweilen regellos zerstreut, oft auch vor¬ 
wiegend an den Augen. Ihre Größe be¬ 
wegt sich in der Regel zwischen Linsen- 
größe und der Größe eines Fünfmarkstücks. 
Gewöhnlich sind die Flecken von einem 
breiten putpur rotbraunen Saum begrenzt. 
Die Rinde ist an den Flecken meist in ihrer 
giuizen Dicke braun gefärbt und abgestorben. 
I de Oberseite dieser erkrankten Stellen ist 
zumeist von sehr kleinen Hückerclien besetzt, 
die teilweise kleine runde Octfnungcn oder 
iiucli Risse aufweisen. Die letztere Er¬ 
scheinung ist besonders wichtig für die 
Erkennung der Krankheit, da sie für diese 
besonders typisch ist. Ho sehen die Flecken 
im ersten Jahre ihrer Entwicklung aus. 
lui zweiten Jahre werden aus den Flecken 
krebsartige, ulceröse Kindenwunden. Die 
braune Rinde ist an der kranken Stelle 
eingetrocknet, teilweise auch abgefallen, so 
daß der Holzkörper sichtbar wird. Die 

an die kranken Stellen stoßende gesunde 
Kinde lud rings um die Wunde herum einen 
dicken wulstigen Rand. 

Da- Auftreten dieser Krankheit wird 
durch den schon oben erwähnten Pilz if'oni- 
othyriuin \V ernsdortliue) liervorgerufen; 
«lies ist bewiesen worden dadurch, daß nach 
Impfung gesunder Kosenstücke mit diesem 
l’ilz dieselben Krankheitserscheinungen «uf- 
traten. Der l’ilz erzeugt direkt unter der 
Oberfläche der Kinde kleine kugelförmige 
Frucht kürpcrelien, Pykniden genannt, <Me 
etwa die Größe eines Sandkorns haben. 

Die Pykniden brechen durch 
die erkrankte Kinde durch 
und verursachen so die schon 
oben erwähnten kleinen 
Octfnungen, die mit dem 
unbewaffneten Auge schon 
sichtbar sind. Im Innern 
der Fruchtkörperchen ent¬ 
wickeln sich eine Unzahl 
Sporen, welche aus den 
kleinen Ri m len Öffnungen 
herausgedrückt werden und 
als kleine rußclnvarzc Fleck¬ 
chen an der Außenseite der 
Rinde zu sehen sind. Wenn 
diese Sporen durch den Wind 
oder andere zufällige Um¬ 
stände unter Bedingungen, 
die zu ihrer Keimung nnd 
Weiterentwicklung günstig 
sind, an t andere Rosenzweige 
oder Pflanzen geraten, so ist 
die Müglickeit der Verbrei¬ 
tung der Krankheit gege 
ben. Das Vorkommen der 

< oiiiiithjrium- Krankheit ist ein ziemlich 
<><!. Urandjlo-ken- allgemeines in Deutschland, 

Krankheit. jedoch glücklicherweise ein 
weniger häufiges. Es ist be¬ 

obachtet worden, daß besonders die Tee-, 
feehybrid- und Kletterrosen davon lieim- 

gesiudit werden. Speziell Crimson Rambler 
und Gloiiv de Di jon werden häufig von dem 
Pilz befallen. Auch in Oesterreich, Frank¬ 
reich, England und den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika ist das Auftretendes Pilzes 
beobachtet worden. Zur Verhütung der 
Krankheit ist es auf alle Fälle von Wichtig¬ 
keit, alle Verletzungen der Pflanzen, seien 
sie noch so gering, mit ßaumwachs zu ülmr- 
streichen. Im Frühjahr müssen die Kosen¬ 
zweige und Stänuuchen sorgfältig durch- 
gemustort werden und die erkrankten oder 
verdächtigen Teile müssen entfernt werden. 
Auch dürfte die Behandlung der erkrankten 
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Stellen mit Kup ferka 1 kbriihe ratsam, sein» 
Sehr zu empfehlen ist das Absclmeiden 
der noch nicht verholzten, noch Blätter 
tragenden Zweigspitzen, 8- 14 Tage vor 
dem Eindeeken; auch ist für ausreichende 
Luft,Zirkulation während der Ueberwinte- 
rang Sorge zu tragen. Auf besseres Aus¬ 
arbeiten der üppigen Triebe ist zu achten, 
daher außer mit Kalk nicht, weiter zu düngen; 
das Gießen ist auf das geringste Maß zu 
beschränken. Außerdem empfiehlt es sich 
mit dem Umlegen und Decken solange als 
möglich zu warten und die jüngeren Triebe1 
vor dem Decken mit Kalkmilch zu bestrei¬ 
chen. Zu erwähnen ist noch, daß die 
Krankheit mitunter sehr gefährlich werden 
kann, wenn nicht zeitig Maßregeln dagegen 
ergriffen werden. Es bestehen Beispiele, 
wo ganze Rosenbestände durch diese Krank¬ 
heit innerhalb kurzer Zeit vernichtet wurden. 

(Fortsetzung folgte 

Ueber die praktische Verwendung 
der künstlichen Dünger im Gartenbau. 

Von Dr. A. Stromeyer, Kofilau a. d. Elbe. 

Im Laufe der letzten Jahre sind in der 
Rosenzcitung zahlreiche Vorschläge in dieser 
Richtung gemacht worden, die ein lebhaftes 
Interesse weiter Kreise für diesen wichtigen 
Gegenstand erkennen lassen. Viele der¬ 
selben halten aber einer sachlichen Kritik 
nicht Stand und sind daher abzulehnen. 
Ich will nun im Nachstehenden versuchen, 
ein einfaches und doch wirksames Dünge- 
verfahren zu schildern, welches allen billigen 
Anforderungen genügen dürfte. Dabei 
wende i»*h mich an den großen Kreis der 
Rosenfreunde, die neben ihren besonderen 
Lieblingen auch noch anderen Bilanzen ein 
Plätzchen in ihren Gärten gönnen. 

Ln solchen kleineren Gärten kann man 
nicht jedem einzelnen Gewächse eine be¬ 
sonders zusammengesetzte Düngung geben 
und dies würde aus folgenden Gründen 
auch ganz zwecklos sein. Zunächst stehen 
liier die verschiedenen Gewächse mit ihren 
oft weit ausgebreiteten Wurzeln sehr nahe 
bei einander, sodann wechseln im Laufe 
eines Sommers auf den Gemüsebeeten dfe 
Kulturen so sehr, daß die Anwendung von 
besonderen I Hingemisclumgen hier nicht 
ausführbar sein würde. Man muß daher 
den Gärten eine Düngung gehen, die für 
alle Kulturpflanzen einen ausreichenden 
Vorrat an Nährstoffen bietet. Dann nimmt 
die einzelne Pflanzenart von dem Dar¬ 

gebotenen soviel auf, wie ihrem Bedürfnis 

entspricht. 
Soll nun aber diese künstliche Düngung 

in den weiten Kreisen der kleineren Garten¬ 
besitzer wirklich Eingang finden, so muß 
sie folgende Bedingungen erfüllen: 

1. Sie darf nicht zu kostspielig sein, 
2. Sie muß sich überall leicht beschaffen 

lassen, 
8. Sie muß schnell und doch nachhaltig 

wirken und 
4. Sie muß sicli möglichst bequem hand¬ 

haben lassen. 
Nach langjährigen Versuchen empfiehlt 

nun die heutige Agrikultureheinic folgendes 
Verfahren: 

Zunächst suche man durch starke und 
wiederholte Stallmistdüngungen genügenden 
Hutnusgehalt und dadurch ein»: Beschaffen¬ 
heit des Gartenbodens zu erzielen, die das 
Gedeihen selbst der anspruchsvolleren und 
empfindlicheren Pflanzenarten sichert und 
ihnen die Anpassung an wechselnde und 
oft ungünstige Verhältnisse des Klimas 
und der Witterung erleichtert. 

Ist das geschehen, ist also der erforder¬ 
liche Humusgehalt vorhanden, ist durch 
Stallmistdüngung ein hinreichender Nähr- 
stoffvorraf im Boden angesammelt worden, 
so empfiehlt es .sich für die weitere Düngung 
der Pflanzen folgende Mischung zu ver¬ 
wenden, die man der Einfachheit halber 
„G a r tcn dii nge nennen kann. 

80 Teile Chilisalpeter, 
30 „ schwefelsaures Ammoniak, 
15 „ 40 °/oiges Kalisalz. 
25 „ 18 „ Superphosphat, 

ino Teile. 
Diese Mischung enthält: 

10.5 0:o Stickstoff, 
0.0 „ Kali, 
4.5 „ Phosphorsäure. 

Von dieser Mischung sieht man etwa 10 
bis 12 kg für di<* anspruchsvolleren, 0 bis 
8 kg für die weniger anspruchsvollen 
Bilanzen auf 1 a (100 qm) vor, und ver¬ 
wendet diese Mengen in zwei oder drei 
Teilgaben. Die erste Teilgabe, also die 
Hälfte beziehungsweise ein Dritteil der 
angegebenen Menge streut man im b riih- 
jahr bei der Bestellung der Beete aus. 
Man gräbt oder hackt die Düngung in den 
Boden. Die zweite beziehungsweise dritte 
Teilgabe streut man, je nach der Entwick¬ 
lung der Pflanzen und ihrer Vegetations¬ 
dauer im April. Mai. fluni oder fluli aus. 

Für alle Kulturpflanzen ist es von vor¬ 
züglicher Wirkung, wenn man die „Nach- 
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diingnng“ ganz oder zum Teil in flüssiger 
Form verwendet, dem Gießwasser 10—20 
Gramm des „GartendüngersÄ auf 10 Liter 
bei fügt und darin löst. Strauch er und 
Zi erbau me, Obstbäume und Beben von 
schwachem Holztrieb, Spargel, Kohlarten, 
Rübenarten, Sellerie, Kürbis, Gurken, alle 
starkwüchsigen Gartenblumen und vor 
Allem die Blattpflanzen wachsen sehr 
üppig, wenn man sie alle 8 14 Tage oder 
drei Wochen mit solcher Lösung gießt. 
Nur beachte man, daß alle gegen Frost 
empfindlichen Gewächse nicht bis in den 
Herbst hinein gedüngt werden dürfen, da 
.sonst das normale Ausreiten dos Holzes 
gestört wird. 

Die Wissenschaft hat uns damit einen 
Dünger gegeben, welcher den erwähnten 
Ansprüchen in geradezu idealer Weise ge¬ 
nügt. Denn: 

1. Stellt sich der Preis der empfohlenen 
Düngemischung auf etwa 20 J(j für 100 kg 
derselben bei allen größeren Düngerfabriken, 
die dieselbe schon in Mengen von 50 kg zum 
Engrospreise abgeben. Bei größeren Bezügen 
von Seiten der Gartenbau vereine oder gärt¬ 
nerischen Vereine wäre vielleicht noch eine 
kleine Preisermäßigung zu erzielen. Selbst¬ 
verständlich lasse man sich vom Verkäufer 
den richtigen Gehalt schriftlich garantieren, 
ziehe bei Abnahme g r ö ß c r e.r Mengen, 
ev. ganzer Wagenladungen ein Muster und 
lasse dasselbe durch eine vorher vereinbarte 
landwirtschaftliche Versuchsstation unter¬ 
suchen. Die gedachten Vereine würden 
solche Untersuchungen durch Vermittlung 
ihrer Landwirtschaftskammern sicherlich zu 
den gleichen billigen Preisen erhalten können, 
die jetzt schon den landwirtschaftlichen 
Vereinen gewährt werden. 

2. Die chemischen Düngerfabriken sind 
in Deutschland derartig verteilt, daß der 
Bezug des Düngers meist sehr billig zu 
bewerkstelligen sein wird. Auch würden 
bei dauerndem Bedarf die Düngerhändler 
sehr bald zur Lieferung dieses „Garten¬ 
düngers“ bereit sein. Bieten sie doch schon 
jetzt die einzelnen Düngemittel in Mengen 
von 1 > kg zu etwas erhöhten Preisen an. 
Dadurch wird es dem kleineren Garten¬ 
besitzer möglich gemacht, sich seinen Dünger 
selbst zu mischen und nur die jederzeit 
nötige Menge der Mischung vorrätig zu 
halten. 

S. Der Forderung der schnellen und 
dabei doch nachhaltigen Wirkung wird 
dadurch in vorzüglicher Weise entsprochen, 
daß man durchweg in Wasser leicht lös¬ 

liche Salze verwendet. So wird aus dem 
rhilisalpeter die Salpetersäure, aus dem 
Superphosphat die Phosphorsäure und aus 
dem 40 °oigen Kalisalz das Kali ohne 
weiteres von den Pflanzenwurzeln mitge¬ 
nommen. Dagegen erleidet das schwefel- 
saure Ammoniak im Boden erst eine Um¬ 
wandlung, wobei aus dem Ammoniak Sape- 
tersäure gebildet wird. Während nun aber 
der Chilisalpeter infolge seiner großen Lös¬ 
lichkeit leicht aus dem Boden hel-ausge¬ 
waschen und in den Untergrund geführt 
wird, hält die Bodenkrume das schwefelsaure 
Ammoniak bis zur Umwandlung in Sal¬ 
petersäure gebunden und schützt es da¬ 
durch sehr gegen das Ausgewaschen werden. 
Um den Stickstoff Verlusten vorzubeugen, 
verwendet man eben die angegebenen 
Mengen von Stickstoffdüngern, die anderen 
ähnlichen Vorschriften gegenüber vielleicht 
sehr hoch erscheinen mögen. 

Sollte sich, wie dies besonders von fran¬ 
zösisch er »Seito aiigeraten wird, fiir die 
Rosen ein Zusatz von Magnesiasalz zu dem 
„Gartendünger“ als wünschenswert 

zu 
erwei¬ 

sen, so kann man dies sehr leicht durch 
Beigabe einer entsprechenden Menge von 
leicht löslichem Magnesia in sulfat erreichen. 
Die Kalkdüngung setze ich als allgemein 
bekannt voraus und gehe hier nicht näher 
darauf ein. 

4, Schon die Verwendung des trockenen 
„< tartendiingersK ist eine äußerst einfache 
und bietet keinerlei Schwierigkeiten. Die 
bequemste Handhabung desselben im (Tarten¬ 
bau ist aber seine Verwendung in flüssiger 
Form. Die praktische Ausführung der¬ 
selben läßt, sich sehr bequem gestalten: 
Entweder stellt man sich nämlich ein 
Faß von etwa 200 1 Inhalt auf und hält 
darin eine konzentrierte Lösung des „Gar- 
tendüngers“ vorrätig. Man schüttet 4 kg 
des Düngers in das mit 200 1 Wasser ge¬ 
füllte Faß und rührt um. ln kurzer Zeit 
hat sich das Salz bis auf einen ganz ge¬ 
ringen Rest, unlöslichen Rückstandes gelöst, 
den man beim gelegentlichen Reinigen des 
Fasses nicht etwa fortwirft, sondern auf 
den Düngerhaufen bringt. An das Faß 
hängt, man eine Blechkaime mit angelötetem 
Stil, die so groß ist, daß sie sich beim 
Untertauchen mit Va 1 Flüssigkeit füllt. 
Entleert man diese Kanne in eine 10 1 
W asser haltende Gießkanne, so entsteht 
eine Lösung, die 1 gr Dünger im Täter 
enthält. »Sollte aber die Aufstellung eines 
Fasses mit konzentrierter Lösung unzweck¬ 
mäßig sein, so empfiehlt es sich, ein kleines 
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mit Bänger gefälltes Gelaß (vor liegen ge¬ 
schlitzt!) aufzustellen, einen Löffel hinein- 
zulegen, der 10 gr des Salzes faßt und 
einen Stab zum Fm rühren der Losung da¬ 
neben zu stellen. Dann gibt mail in die 
mit 10 1 Wasser gefällte Gießkanne einen 
Löffel voll „Gartendünger“ und rührt mit 
dem Stabe einigemale um. Mit dieser Lösung 
kann man alle Pflanzen gießen; die schnell 
wachsenden und viel Blätter treibenden so 
oft, wie sie Wasser nötig haben, die langsam 
wachsenden und blätterarmen seltener und 
weniger, doch wenigstens alle 8Tage einmal. 
April, Mat, Juni und Juli sind im all¬ 
gemeinen die Monate, während welcher die 
stärksten Düngungen zu geben sind. 

Das sind die Vorschläge der Agrikultur¬ 
chemie zur Düngung der kleineren Gärten. 
Sie beziehen sich auf die mittleren, sandig- 
lehmigen Bodenarten, extreme Fälle lasse 
ich dabei unberücksichtigt. Ich möchte nun 
allen Rosenfreunden wärmstens empfehlen, 
Versuche mit dieser Düngung anzustellen 
und darüber dann in der Rosenzeitung zu 
berichten. *) 

Eine neue Erfahrung! 
Bisher pflegte ich meine Rosensaaten mit 

meist gutem Erfolge in der Weise zu be¬ 
handeln, daß ich die Hagebutten, so bald 
sie sich etwas rot färbten, abnehraen ließ, 
diese dann etwa (\ Wochen lang in mit 
Wasser gefüllten Fässern hielt und hierauf 
die morsch gewordenen Früchte auf einer 
sogenannten WäscherUmpel zerreiben und 
reinigen ließ. 

Diese Reinigung*weise hat sich, seit ich 
auf den Gedanken mit der WäscherUmpel 
kam, ausgezeichnet bewährt. Die sonach 
gewonnenen, ganz reinen Kerne lasse ich 
keinen Augenblick trocken werden, sondern 
halte .sie in bereitstehenden Kübeln so lange 
immer feucht, bis alle Kerne gereinigt sind. 
Sodann mische ich sie, 2 j feinen Sand, 
1/3 Rosenkerne gleichmäßig und schütte das 
Gemisch in Kübel die nicht über 30 ctm. 
hoch sind, (Durchmesser beliebig), worin 
die Saat bis zur Aussaat, bei steter reich¬ 
licher Feuchtigkeit, im Freien stehen bleibt. 

* Der vorstehende Aufsatz beruht in allen wesent¬ 
lichen 1‘unkten auf dem vortrefflichen Buche von 
Paul Wagner, nl»ie Ernährung gärtnerischer Kultur¬ 
pflanzen“, Berlin 1908, l*uut Parey, welches ich allen 
harten freunden auf ilas Wärmste empfehlen milchte. 

Das Reinigen geschieht in der Regel im 
Oktober, die Aussaat erfolgt im zweit- 
folgenden Februar, in recht gut vorbe¬ 
reiteten, alten kalten Mistbeetlagen; die 
»Saat geht in der Regel schon nach 8—14 
Tagen auf. Um nun ein gleichmäßiges 
Keimen zu bewirken, lasse ich die Sand- 
kiibel über Winter mit klaren Spähnen wie 
.sie die Hobelmaschinen abwerfen, oder auch 
mit Säge spül men dicht beschütten, um den 
Frost abzuhalten. Frost schadet den Kernen 
zwar nicht, aber zu große Temperatur- 
Schwankungen schaden ganz gewiß und diese 
werden hierbei vermieden. 

Bisher pflegte ich die Saat in Rillen 
auszusäen, um ein besseres Reinigen von 
Unkraut zu bewirken, dabei stellte es sich 
heraus, daß ein großer Teil der Samen nicht 
aufging und im vorigen Frühjahr entdeckte 
ich, daß in den leer liegen gebliebenen 
Kästen fast ebensoviel kleine Pflänzchen 
erschienen als im Aussaatfrühjahre. 

Der Haken sollte sich bald heraussteilen. 
1 m vergangenen Februar säete ich meine 
Saat einfach breitwürfig (die Aussaat ge¬ 
schieht stets mit dem »Sand, in welchem die 
Kerne aufbewahrt sind), bedeckte sie ganz 
dünn mit sandiger Erde und ließ die Lagen 
mit Rohrmatten zurollen,um das Aus trocknen 
zu verhindern. 

Nach kaum 8 Tagen sehe ich, daß der 
Keimimgsprozeß vor sich geht, ganze 
Schollen der dünnen Schicht werden durch 
die aufkeimende Saat emporgehoben, nach 
wenigen Tagen stehen die Pflänzchen in 
einer solchen Menge da, wie ich sie in 
solchem Maße noch nicht gesehen hatte 

Nun die Erfahrung. Meine Freude sollte 
bald mit großem Aerger enden! Kaum, nach¬ 
dem die Matten beseitigt sind, sehe ich nach 
meinen Pflänzchen und entdeckte mehrere 
Finken und Hänflinge, die zwischen den 
Pflänzchen herumpickten — kurz darauf 
mache ich wieder einen Besuch und sehe 
zu meinem Erstaunen, daß sich ganze 
Schaaren dieser Körnerfresser in meinen 
Saaten häuslich niedergelassen hatten. Was 
hatten diese Biester angerichtet! Ganze 
Trupps Pflänzchen von Handgroße waren 
herausgerissen! Da half kein Verscheuchen, 
kein Schießen, im nächsten Augenblick war 
wieder eine ganze Gesellschaft da. Nun 
hieß es, Bambus -Sch utten deck en aufrollen : 
diese machten es zu dunkel. Dann wurde 
ein grobes Drahtgeflecht darüber gerollt 
und mit altem Fichten reisig belegt; dir 
Finken krochen wie die Mäuse darunter. 
Abnehmen und eine ganze Woche lang eine 
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alte Frau als Hüterin anstellen, war die 
nächste Abwehr* Endlich ließ ich mich 
herbei, ein Drahtgewebe von 1 etm. Loch- 
weite über das Ganze zu rollen und — end¬ 
lich hatte ich Ruhe. Man muß blos nicht 
zu sparsam sein. Seitdem stehen meine 
verschont geblichenen „Rosa frondosa- 
»Sämlinge“ prächtig cla und mehr als eine 
Million Pflänzchen strecken ihre bläulich- 
grünen Blättchen der Friihlingssonne ent¬ 
gegen. 

W eimar. Franz Grimm. 

Gaisfuß-Winterveredlung. 
Bei Gaisfuß-Winterveredlung ist wohl 

zu beachten: Welche Rosensorte soll mit 
dieser Methode veredelt werden, d. h. ob 
stark- oder sch wach wachsende Sorte und 
welche Unterlage wählt man dazu. 

Bei der Neuheiten-Massenvormehrnng ist 
wohl die ratsamste Methode die Gaisfnß- 
verodlung, da sie schnell und sicher zum 
Ziele f ührt; zugleich ist sie aber auch die 
empfindlichste gegen jede Witterung und 
den Sonnenbrand. 

Da die Gaisfuß-Veredlungen zumeist noch 
recht unentwickelt sind, ist der Preis gegen¬ 
über stärkeren und kräftigeren Pflanzen 
entschieden zu hoch. 

Hat man dann nicht entsprechend vor¬ 
bereitete Beete zur Auspflanzung, daß man 
die Pflänzchen mit Erde gut umschließen 
kann (ich pflanze stets die Gaisfuß-Ver- 
edlungen direkt mit dem oberen Wildlings- 
absclinitt, a Iso die Veredlung mit ins 
Land), so trocknen die jungen Veredlungen 
zumeist ein. Auch die Starke und Be- 
wurzlnng der Unterlage ist zu beachten, 
ich beniitze meistens Rosa eanina von 
4—6 mm, oder Wildl ingastutzen, die keinen 
Rosa eanina-Stamm abgegeben haben und 
haln* damit bis jetzt immer gute Erfolge 
gehabt. 

Vor einigen Jahren habe ich mit Rosa 
canina-Stännnchen von 30—40 cm Höhe 
Gaisfuß-Veredlungen versucht, mußte dabei 
natürlich eine Lehre durchmachen, indem 
die Gaisfuß-Veredlungen stets nach oben 
schräg eingelegt werden mäßen, nicht nach 
unten, da sonst die Veredlung zuviel Waßer- 
tropfen bekommt und verfault, 

W. Witt ich. Ottendorf. 

Rosen als Zimmerschmuck. 
Der Kulturmensch sucht nicht nurseine 

Wohnung auf, um darin Schutz zu finden 
vor den Unbilden der Witterung, sondern 
viele rl ausende sind durch ihren Beruf ge¬ 
zwungen. die meiste Zeit ihres Lebens im 
Zimmer zu verweilen. Kein Wunder daher, 
daß fast alle Zimmer Schmuck und Zierat 
aufweisen, um den Aufenthalt darin an¬ 
genehm und behaglich zu machen. Un¬ 
streitbar aber bilden die zierlichen Kinder 
aus dem Reiche Flora’s den lieblichsten 
Schmuck in jeder Wohnung. Wie ausgiebig 
die verschiedenen Blumen die Wohnräume 
schmücken, kann man leicht erkennen, wenn 
man die Fensterreihen in der Stadt beachtet, 
ebenso wird man auch von der Dorfstraße 
aus nur wenige Fenster ohne Blumenschmuck 
bemerken. Unter den verschiedenen Zimmer¬ 
pflanzen findet man auch Rosen. Sicherlich 
verdient die Blumenkönigin mehr Berück¬ 
sichtigung für das Zimmer wie bisher. 

Der wohlhabende Rosenfreund in der 
Stadt geht in den Blumenladen und kauft 
dort eine eben erblühende Topfrose für sein 
Wohnzimmer. Einige Wochen bereitet sie 
ihm Freude, dann ist die Herrlichkeit vor¬ 
bei, weil es selten gelingt, sie im Zimmer 
wieder zum Blühen zu bringen. Weit 
mehr Freude wird man haben, wenn man 
die Rosen selber zur Blüte bringt. 

N icht alle Arten eignen sich für Zimmer¬ 
kultur. Die meisten der schönen Tee und 
Techvbriden verlangen kräftige Kost im 
freien Garten, wenn sie ihre volle Schön¬ 
heit entfalten sollen, ebenso geht es den 
Remontantrosen. Dagegen sind die über¬ 
aus dankbaren Bengalrosen und die zier 
liehen Polyantlm ganz für das Zimmer ge¬ 
eignet. 

Die Töpfe sollte man nie kleiner als von 
P> cm Weite und Höhe nehmen, weil 
kleinere Gefäße zu wenig Erde fassen und 
die Pflanzen dann nur kümmerlich wachsen. 
Gute Rasenerde, mit altem Kuhdung und 
etwas Sand vermischt ist zur Topf Kultur 
sehr gut. Das Eintopfen der Pflanzen, die 

man aus einer guten Rosenschule bezieht, 
geschieht am besten im Herbst. Tritt Frost 
ein, kann man die Töpfe in einer Grube 
im (Tarten oder im kühlen Keller unter¬ 
bringen, wo sie bis anfangs März bleiben. 
Bei günstiger Witterung holt man sie dann 
hervor und schneidet die kräftigen Triebe 
kurz auf 2 -3 Augen zurück, schwache 
Reiser werden ganz entfernt. Den schönsten 
Mor wird man nun erzielen, wenn man 
für die Töpfe ein sonniges, ungeheiztes 

ÜUBI QGQfeJ 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin DFG 



TSr^r^ 88 

Zimmer hat r wo sie langsam ohne künstliche 
Wärme zur Entwicklung gelangen. Die 
Fliege richtet sich im Sommer auf reichliche 
Bewässerung. Zwar sollen die Töpfe nicht 
im Wasser stehen, aber ebenso schädlich 
ist es, wenn dieselben so weit austrocknen, 
daß Blätter und .junge Zweige schlaff her¬ 
abhängen. Im Spätsommer ist es vorteil¬ 
haft, um noch eine Herbstblüte zu erzielen, 
wenn inan einmal mit im Wasser aufge¬ 
lösten Kuhdung gießt. Oetthet man hierbei 
die Fenster und streut nach dem Gießen 
etwas Gartenerde auf die Oberfläche der 
Töpfe, wird man kaum einen üblen Geruch 
spüren. 

Anfangs November entfernt man die 
obere Erde bis zu den Faserwurzeln und 
ersetzt sie durch unbenutzte, damit die 
Pflanzen im zweiten Jahre wieder kräftige 
Kost erhalten. Bei einzelnen Pflanzen 
kann man wohl auch im dritten Jahre noch 
auf schöne Blumen rechnen, jedoch ist es 
besser, sie durch junge Veredlungen, die 
noch Jugendkraft besitzen, wieder zu er¬ 
setzen. Die Auswahl der Sorten kann 
jeder Rosenfreund nach eigenem Wunsche 
aus einem guten Kataloge vornehmen. 

Keineswegs beschränkt sich nun der 
Ziinmerselimuck mit Hosen nur aut lebende 
Pflanzen, sondern es werden, besonders im 
Sommer, recht häufig schöne Schnitt rosen 
in unsern Wohnräumen auf gestellt. Diese 
sind nicht nur die feinste Zierde des Zimmers, 
sondern die meisten Arten verbreiten auch 
angeneh ine 1» D u ft. 

Schnitt rosen müssen der Größe der Vasen 
entsprechend langstielig geschnitten sein. 
Bei der Aufstellung achte man darauf, daß 
nicht zu viele Blumen in eine \ ase kommen; 
leicht und locker müssen sie stehen, so daß 
jede Blume und Knospe in ihrer ganzen 
Farbenpracht und Formenschönheit zur 
Geltung kommt* Kann man es haben, 
nehme man für jede Vase nur eine Sorte, 
weil hierdurch immer eine ruhige, gefällige 
Wirkung erzielt wird. Auch recht knospig 
muß man die Rosen schneiden, sie öffnen 
sich im Zimmer sicher. Auffallend schön 
wirken die Vasen mit Kaiserin, Herzogin 
Maria Antoinette und Dora Hansen. Große 
Vasen kann man recht gut mit den langen 
Zweigen blühender Schlingrosen schmücken, 
während für ganz kleine die zierlichen 
Polyantha wieder ganz am Platze sind. 

Auch Blumenkörbe, .lardinieren und 
kleine Rosenkriige wirken am lieblichsten, 
wenn nur eine Sorte darin steht, jedoch 
lassen sieh zur Füllung dieser Gefäße auch 

weniger langstielige Rosen recht gut ver¬ 
wenden. 

Für feine Tafeldekorationen ist die Rose 
ein sehr beliebtes Material. Auch hier er¬ 
zielt man sicher eine vornehme Wirkung, 
wenn man nur eine Farbe anwendet. Um 
die Reize der Rose noch zu erhöhen, kann 
man dabei die Blumen mit Adiantum oder 
Asparagus vereinigen. 0. Jacobs. 

Neue Rosengarten. 

Karlsruhe i. B. 
Der Stadtrat hat das von der städtischen 

Gartendirektion vorgelegte Projekt für die 
Gestaltung der Anlagen auf dem Gelände 
zwischen der zukünftigen Albuferstraße 
und der Alb genehmigt. In dem Projekt 
ist u. a, die Anlage dreier architektonischer 
Gärten — ein Blumengarten, ein Rosen¬ 
garten und ein Staudengarten — sowie 
eine große Spielwiese (18000 qm), die im 
Winter als künstliche Eisbahn hergerichtet 
werden kann, vorgesehen. Die Kosten des 
Projektes sind auf 128000Mk. veranschlagt. 

Magdeburg. 
In der Stadtverordnetensitzung sind zur 

Neuanlage eines Rosen-, Dahlien- und 
Staudengartens 52000 Mk. bewilligt 
worden. 

Saarbrücken. 
Die Stadt wird die untere Luisenanlage 

durch Herrichtung eines Rosengartens 
bedeutend verschönern. Insgesamt sind für 
die Verschönerung der öffentlichen Anlagen 
17 (XX) Mk. ansgeworfen. 

Dortmund. 
Der Verschöninmngsvemn beabsichtigt 

einen Rosengarten anzulegen. Die Anlage 
soll dem zukünftigen botanischen Garten 
angegliedert werden. Die Kosten sind auf 
10000 Mk. veranschlagt. 
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Ein Rosengarten in Baden-Baden. 

In Nummer 3 der Rosenzeitung 1911 
brachten wir zwei Aufnahmen nebst Be¬ 
schreibung des Rosengartens des Herrn 
Großkaufmanns M. Sielclten in Baden- 
Baden. Die nebenstehenden Aufnahmen 
(Bild 3 und 4) zeigen zwei weitere Partien 
dieser prächtigen und ausgedehnten Rosen¬ 
anlage. F, R. 

Ein neuer Rosengarten 

ist seit 2 Jahren im städtischen Humbold- 
hain in Herl in erstanden. Ißt dieses „Rosar*4 
auch kleiner als der Tiergartenrosengarten, 
so freuen sich die Bewohner des arbeitsamen 
Nordens der Reichshauptstadt doch sehr 

über diese kleine Schöpfung, die eine der 
letzten Lebenswerke des verstorbenen Stadt¬ 
gartendirektor Mächtig darstellt. Das vor 
dem 1 Dircktorialgcbüude sich ausbreitende 
Parterre stellt unter der verständnisvollen 
Pflege unseres Mitgliedes Stadtobergärtner 
Weiß. Die Sammlung, zumeist aus Poly- 
antlien und Teehybrid rosen bestehend, ist 

nicht sehr reich, aber sortengewählt. Tau¬ 
sende und Abertausende Berliner ergötzen 
sich an der alljährlichen Rosenpracht und 
das läßt erkennen, daß wir in öffentlichen 
Parks Rosen nicht genug ptlanzen können. 
Welchen Sinn der Natur abgesperrte, aber 
nicht minder Natur liebende Berliner für 
Rosen besitzt, können wir auch während 
des ganzen Sommers und Herbstes im oben 
angeführten Rosarium des Tiergartens be¬ 
obachten. Der zirka 1OÖ00 Quadratmeter 
große Garten ist stets mit Besuchern ge¬ 
füllt und hat sein festes Stammpublikum, 
welches bei Tiergartenspaziergängen nie 
versäumt, im Rosarium ein Weilchen aus¬ 
zuruhen. K. 

Verschiedenes. 

Verwendung der Wildtriebe. 

Jedem Busenfreunde sind die Wildtriebe, 
die unter der Veredelungsstelle kraft¬ 
strotzend treiben und so das Fortkommen 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin DFG 



der Edelkrone in Frage stellen 
I >orn 

ein steter 
Auge. ^Vfit Sorgfalt werden sie 

an der Entetehungsstellc an der Wurzel 
glatt \v egge schnitten und auf den Kompost- 
häufen geworfen. ( )ft ahcr lassen sich 
diese wilden Gesellen nutzbringend ver¬ 
wenden. nämlich wenn sic nicht unmittel¬ 
bar aus dem Wurzelknorren sondern aus 
einem dünnen Ausläufer kommen. Ich 
schneide in solchem Falle ein Stück der 
dünnen Zweigwurzel mit ab und habe 
auf 

so 
leichte Weise eine neue Unterlage zu 

einer Veredelung erhalten. 
Quolsdorf. G. Reichstein. 

Rosen-Namen. 
Ueber Rosennamen ist schon Manches ge¬ 

schrieben worden und ganz besonders wurde 
beklagt, daß verschiedene Sorten unter 
gleichen Namen im Handel sind. Das 
Letztere hat schon recht unangenehme 
Anstände verursacht. 

Ein recht unnötiges Anhängsel hat auch 
bekannte Drusehki, da ihr vielfach unsere 

der Beiname Schneckonigin zugegeben wird 
und vielfach wird sie nur mit letzterem 
Namen genannt. Wozu doch dieses An¬ 
hängsel? Frau Karl Druscliki ist doch lang 
genug zu sprechen und jedem Rosen¬ 
interessenten wohl bekannt. 

Daß es auch zu Verwechslungen führt, 
habe ich selbst erfahren. In einem Blumen¬ 
laden fragte ich nach der Rose Drusehki 
und erhielt zur Antwort, ..daß sie nicht 
da wäre*. In demselben Augenblick sali 
ich sie vor mir stehen. Auf meine ver¬ 
wunderte Frage, „ob man diese Rose nicht 
kenne?“ erhielt ich zur Antwort, „daß sie 
Sctneokönigin heiße“. Dies ist aber nicht 
richtig, denn wir haben schon eine Sohnoe- 
königin unter dem Namen „Niphetos“. 

(? , D. Schriftl,) 
Also fort mit dem unnötigen Anhängsel, 

das nur Verwirrung und oft auch Aerger 
bringt. Die Entfernung gleichlautender 
Rosennamen verschiedener Sorten und oben 
genannter unnötiger Anhängsel erlaube ich 
mir unserem Verein, wie allen Gärtnern 
und Rosenfreunden, als praktische und not- 

Bild 4. Eia Rosengarten in Baden-Baden. 
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wendige Aufgabe aufs Wärmste zu em¬ 
pfehlen. Br. Alfons. Wiirzhursf. 

Ueber Rosennamen. 
Wir Rosenfreunde sind mit den Xanten 

unserer Lieblinge wohl übel daran. Was 
^ind das wieder für Namen, unter denen 
neue Rosen in den Mandel kommen? 
„Gfeneral-Sni>erior Arnold Janssen.“ Wem 
ist der Name nicht lang genug? Da braucht 
man ja zwei Etiketten. Wäre denn „Arnold 
Janssen“ nicht auch genug? M Recuerdo de 
Antonio Peluffo.“ Recuerdo heißt Ange- 
gedenken. Wäre das Angedenken an Herrn 
Pelutfo nicht ebenso geehrt und bewahrt, 
wenn die Rose nur „Antonio Peluffo“ heißen 
würde ? Jetzt kommt eine neue Rose in den 
Handel „Tito HekekvaiP (Soupert & Not- 
ting). Aus welcher Sprache wohl dieser 
Name stammen mag? Es fehlt nur noch, 
daß er bei der Aussprache Tücken hat. 
Wer soll sich einen solchen Namen merken? 
Daß der „Nizam von Hyderabad“ und der 
„Gaekwar von Baroda“ nächstes Jahr als 
Pathen für Rosen erscheinen, halte ich für 
sicher. 

Die deutschen Rosenzüchter sind wohl 
auch Freunde langer Namen. Wir haben 
eine gute Rose „OberhofgaTtner A. Singer“. 
Weil dieser Name noch zu kurz ist. erhiel¬ 
ten wir 1908 eine „Frau Oberhofgärtner 
Singer“ (Lambert). In diese, von der Sucht 
nach Titulaturen angekränkelte Kategorie 
gehören auch die Rosen: .Palmengarten¬ 
direktor Sichert“ (Weiter) und „Ober¬ 
bürgermeister Dr. Tröndlin (E. Kaiser). 
Muß denn der Titel immer in den Namen 
der Rose mit auf genommen werden? Es 
wurde doch genügen, wenn in den Faeli- 
bliittern erwähnt wäre: „Die Rose wurde 
xu Ehren des Herrn N. X. so und so be¬ 
nannt Nehmen wir uns ein Beispiel an 
den Dahlienleuten, bei denen nur kurze, 
sachgemäße Namen verwendet werden. 

Auch sonst können wir über die Kosen- 
namen klagen. 

ln den letzten Jahren haben wir wieder¬ 
holt Rosen mit gleichen Namen bekommen, 
trotzdem die Namen der Rosen den Zweck 
haben, daß wir die Rosen unterscheiden 
können. 

Wir haben zwei „Entente cordiale“ 
fPernet-Dlieber und Guillot), weiters zwei 
»Georg Arends“ (Hinner und Fischer), 
endlich zwei Gräfin Chotck (Kiese und 
Lambert i erhalten. Von den letzten heißt 
xwar eine „Gräfin Ghotek“, die andere 
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„Marie Henriette Gräfin C'hotek“, aber die. 
Namen gleichen sich doch. 

In diesem Punkte könnte wohl durch 
Umtaufe Abhilfe geschaffen werden. Trug 
ja doch die Rose „Kaiser Wilhelm II.“ 
früher einen anderen Namen, es ist daher 
eine Umtaufe möglich. 

Es wäre denn doch an der Zeit, daß die 
Fachblätter sich der Sache annähmen und 
den — sagen wir Unfug so langer oder 
gleicher Namen wenigstens für deutsche 
Züchtungen abbrächten. Die Engländer, 
Amerikaner, auch die Schweizer sind viel 
zu praktisch, um so lange Namen einzu- 
flihren, wie ja „Jessie“. „Juliet“, „My 
Maryland“, „Helvetia“ beweisen. 

Jeder Rosenname soll auch dem gewöhn¬ 
lichen Gärtner geläufig sein; jeder Rosen- 
name wird tausend mul tausendmal ge¬ 
schrieben, da wäre doch Kürze und Ein¬ 
fachheit am Platze. Und unsere westlichen 
Nachbarn würden sich auch gewiß ein Bei¬ 
spiel nehmen und das überflüssige „Souvenir 
de“ oder " „Recuerdo de“ weglassen. 

A. 1*. St. Florian. 

Das Mangan als Lebenselixier der Pflanze. 
Der französische Gelehrte Gabriel Bcr- 

trand. der sich die Erforschung der Rolle 
des Maugans in der Natur zur Lebensauf¬ 
gabe gesetzt hat, führt seine. Untersuch¬ 
ungen mit bewunderungswürdiger Geduld 
und Genialität weiter und hat neue wichtige 
Ergebnisse daraus gewonnen. Schon früher 
hatte er nachgewiesen, daß das Mangan- 
sultat ein ausgezeichnetes Düngemittel ist, 
auch in relativ geringen Dosen. Welch 
minimale Mengen von Mangan aber noch 
auf die Entwicklung der Pflanzen einwirken, 
bat Bertrand erst jetzt einwandfrei fest¬ 
gestellt. Er verwandte dazu eine besondere 
Muscidiueenart. den Aspergillus niger, und 
untersuchte, welches die kleinste Menge 
von Mangan wäre, die einen Einfluß auf 
die Entwicklung des Aspergillus erkennen 
ließe. Es ergab sich, daß ein Mangange- 
halt des Kulturmediums der 1 10000000000 
entspricht, d. h. ein Milligramm dieses 
Elements in 10000 Liter Flüssigkeit, den 
Gewichtsertrag um 10 Prozent vermehrt. 
Bertrand ist der Ansicht, daß sich die 
Pflanze nicht weiter entwickeln würde, 
wenn man das Mangan aus dem Medium 
gänzlich entfernt. R 
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Mitteilung' der Schriftleitung:. 
Veranlaßt durch die Abbildung und den Bericht in 

Nr. 6 der vorigj übrigen Rosenzeituiig, betreffend die 
Rose Helvetia, — eine .Züchtung des Herrn E, Heiz¬ 
mann in M&nnedorf teilt uns Herr Breitag in 
RoQberg bei Stettin mit. daß er ebenfalls seit 5 .1 ahren 
den gleichen Sämling besitze Diese Rose, Krau 
Marta Breitag, soll der Helvetia sehr ähnlich sein. 

Von vornherein ist dieser Paarung das höchste 
Vertrauen entgegen zu bringen, da beide Rosen sehr 
wertvoll sind Nicht nur die Herren Heizmann und 
Breitag fühlten diese Kreuzung aus. sondern, soviel 
wir wissen, haben noch 2 andere Züchter das Gleiche 
getan und gleich wertvolle Rosen erhalten. Dali alle 
diese Rosen unter einander sehr ähnlich sein werden, 
ist von vornherein anzunehmen ; aber völlig gleiche 
Eigenschaften werden sic nicht besitzen, da sicli alle 
diese Rosen nur wie Geschwister zueinander verhalten. 
Leider wurde in allen Fällen Caroline Testout als 
Mutter und Farbenkönigin als Vater verwendet. 
Hätte man aber Farbenkönigin auch einmal als 
Mutter, was allerdings mehr Schwierigkeiten bietet, 
und Caroline Testout als Vater gewählt, so hatte 
man jetzt Gelegenheit, die Rosen Caroline Testout 
X Farbenkönigin und FarbeiiLTmigin X Caroline 
Test out mit einander zu verbinden. So könnte man 
mit Recht auf eine Rose hoffen, welche in jeder 
Beziehung zwischen den beiden schönen Elternrosen 
die Mitte hält und die Schönheit beider Rosen in 
sich vereint. Also mit Volldampf voraus, frisch an 
die Arbeit 1 Die Schriftleitnng. 

Frage 16. Welches ist »las beste Mittel zur Be¬ 
kämpfung des Nascher lOtiorhvnchus Iigustiei-. 
derselbe hat mir großen Schaden zugefügt Der 
Käfer ist in der Erde und hat auch dieselbe Farbe. 
Langelohe. H. Sch. 

Frage 17. Woher stammt, der Name Hundsrose? 
Antwort auf Frage 17. Die Wurzel der wilden 

Rose soll früher gegen Tollwut oder Hundswut 
angewendet worden sein, daher der schöne Name 
„Hundsrose4*, der sich auch auf den Wissenschaft* 
liehen Namen R. canina übertrug. 

Frage 18. In meinem Rosenbestand von ca. 100 stück 
Hochstämmen bemerkte ich seit vorigem .lahre. 
daß sich an den Zweigen Knollen bilden und die 
Rinde sich vollständig von dem Holz ablöst und 
der Zweig abstirbt. an jungen wie an alten 
Trieben; an älteren häufiger. Ich dünge mit 
Kuhmist. G. P. Würzburg 

Antwort auf Frage 18. Die ein gesandten Zweig¬ 
stücke weisen sämtliche die typischen Merkmale 
der Brandflecken Krankheit i Coniotbyrium Wems- 
dorffiae Laub) auf und zwar Flecken, die 1 Jahr 
und solche, die schon 2 Jahre alt sind, letztere 
krebsartig verdickt. Auf den jüngeren Flecken 
waren die charakteristischen Pykniden (Frucht- 
körperj sowie deren Inhalt, die Sporen, mikros¬ 
kopisch in reichlicher Menge festzustellen In 
dem vorliegenden Heft linden Sie eine eingehende 
Beschreibung dieser Kraiikhdtserschemung sowie 
deren Bekämpfung. Rs. 

Bücherbesprecbuiifleii. 

Der Zimmergarten. Vollständige Anleitung zur 
Kultur der Zierpflanzen in den Wohn räumen, sowie 
Beschreibung und Verwendung der schönsten und 
beliebtesten derselben. Von Pani Keller. 1 »ritte 
Auflage. In dreifarbigem Umschlag Mk. 1.50: in ge¬ 
schmackvollem dreifarbigen Leineuband Mk. 2.^ 
Druck auf holzfreiem Papier mit 48 sauber ausge¬ 
arbeiteten Holzschnitt-Illustrationen. Verlag von Otto 
Hendel, Halle a. S. 

Allen Blumenfreunden, die in der Ausübung ihrer 
Liebhaberei nicht über die engen Grenzen ihrer Häus¬ 
lichkeit hinauszugehen vermögen, in vorliegender An¬ 
leitung und Beschreibung einen zuverlässigen Rat¬ 
geber zu bieten, ist die Bestimmung dieses Buches. 
?]s ist vom Verfasser bis auf die Gegenwart gründ¬ 
lich durchgearbeitet worden. Veraltetes ist ausge¬ 
schieden, und alles Neue, was sich auf dem Gebiete 
der Blumenzucht im Zimmer geboten hat, hat in der 
dritten Auflage Aufnahme gefunden. 

Ein praktisches Büchlein, das eine Fülle interessanter 
Anregungen in sich birgt. 

Fraflckaslen. 

Frage 15* Welche Erfahrungen sind bisher mit 
massiven Ueberwinteningshiiusern für Rosen ge¬ 
macht worden? Es wird Raum für 15 20000 
Hochstämme und etwa 40—50 000 Buschrosen 
verlangt. Das Haus soll eine gleichmäßig niedrige 
Temperatur halten, um die Vegetation der Rosen 
möglichst lange zttriickzuhalten. 

■-■ 

PersoiialnaeliriclHen. 
■-■ 

Herr Gartendirektor C. H oicke-Frank¬ 
furt. a. 31. ist vom 1. Juni <1. Js. ab Teil- 
haber der Firma Frz. Hohm Söhne geworden. 
Die Firma heißt jetzt: Gartenbaubetrieb 
Hohm & Heicke, Gelnhausen-Frankfurt a. 31. 

Oskar Sperling, Kgl. Gartenbau- 
direktor, starb am 29 April d. .1. in 
Scliönau a. d Eigen im fast vollendeten 
72. Lebensjahre. Vom Jahre 1886 1904 
war der Verstorbene Leiter der Öffentlichen 
Anlagen in Görlitz, um welche er sich 

große Verdienste erwarb. Der Verstorbene 
gehörte unserem Verein seit langem als 

Mitglied an. Ein ehrendes Andenken 
werden dem Verstorbenen Alle, die ihn 
kannten, bewahren. 

Ludwig Fischer. Gründer und Mit- 
inhaber der Firma Fischer & Co., Baum¬ 
schulen in Nagyeneyd (Ungarn), ist am 
8. 3Iai d. .1. gestorben* 

Der vorliegenden Nummer liegen bei: 
das Programm für die Herbst-Rosenschau in Halle a. S., 
Mitteilungen der Agrikulturabteilung der Schwefelprodu¬ 

zenten, Hamburg, 
eine Broschüre der Firma Hans Hartmann, AG., Eisenach* 
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Freiherr von Marschall. 
(Teerose). 

(Princesse Alice de Monaco X Rose cl’Evian.) 

.s., 
odu* 
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Ueher all auf Rosenaugstellongen, wo 

Rosen ausgepflanzt waren, hat man sicher 

auch eine Gruppe der Rose Freiherr von 

Marschall angetroften. Die dunkelrote, 

hübsche Belaubung fiel immer schon von 

Weitem auf. Der Wuchs ist kräftig ge¬ 

drungen. Die lange, spitze Knospe öffnet 

sich leicht zur gutgeftillten Blume von 

dunkel-karminroter Farbe. Durch ihre 

Roichblütigkeit eignet sie sich vorzüglich 

zur firuppenbepfianzung. Die Wirkung 

einer solchen Gruppe ist großartig. 

Dir Rose »Freiherr von Marschall4 

eignet sich zu allen Zwecken; denn eben 

sogut wie sie als niedrige Rose ist, ist sie 

auch als Hochstamm. Aber auch als Schnitt¬ 

rose ist sie sehr zu schätzen. Sie remon- 

tiert gut. Auch im Winter ist sie nicht 

empfindlich. Herr Peter Lambert, Trier, 

hat 1903 diese Sorte dem Handel übergeben. 

Da sie mit zu den besten Züchtungen ge¬ 

rechnet werden darf, verdient sie allgemeine 

Verbreitung* 
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Größere Aufsä(ze. 

Ueber Rosenschädlinge aus dem Pflanzen¬ 
reiche, deren Ursachen und Anleitung' zu 

ihrer Bekämpfung-, 
Von F. Kies, Karlsruhe. 

(Schluß,) 
f. Die Bo t ry t i s -Fä u I e de r Ro se. 

Die Merkmale und Ursachen der Botrytis- 
Fäule der Rose sind schon seit längerer 
Zeit bekannt und wissenschaftlich erforscht. 

Wenn im Sommer während der Blütezeit 
der Rosen mehrere Tage hindurch regner¬ 
isches, kühles. feuchtes Wetter herrscht, 
bemerkt man bisweilen, daß die kurz vor 
dem Aufblühen befindlichen Rosenknospen 
in der Entwicklung stehen bleiben; die 
Blütenstiele verfärben sich und nehmen 
eine bleigraue bis braunschwarze Farbe an. 
Die Bliitenblätter der fest geschlossenen 
Knospe werden ebenfalls mißfarbig und be¬ 
decken sich mit einem mausgrauen Schimmel. 

Unter dem Mikroskop erweist sich dieser 
Schimmel als Mycelium' eines Pilzes, Botrytis 
cinerea genannt, zu der Familie der Muce- 
dinaceen gehörend, der sich meist so schnell 

Jt 

C 

Abbildung: 1* 

Von Botrytis cinerea befallene Knospe. 
A = Drüsenhaar. 
B = Fruchtkörper des Pilzes. 
C = Teil des Blütenstiels bleigrau bis braun gefärbt. 

ö 

o 

Abbildung 2. 
Konidienträger von 

Botrytis cinerea. 

ok 

Abbildung 3. 
Zweigstücke eines 

Konidientnigers u. Sporen 
von Botrytis cinerea. 

Abbildung 4, 
Saugorgane von Botrytis cinerea, in das Innere von 

Bliltenhaaren eindringend. 

über die ganze Knospe ausbreitet, daß auch 
eine Besserung des Wetters die einmal 
befallenen Knospen nicht zu retten vermag. 
Bisweilen kommt es vor, daß auch noch 
andere Pflanzenteile, Triebe mul Laubblätter 
befallen werden. Dieselben erleiden eine 
anormale Entwicklung, werden mißfarbig 
und sterben schieß] ich ab. 

Nicht alle Rosensorten werden in gleichem 
Maße von dem Pilz lieimgesuclit; am meisten 
leiden die saftigen und zartwüchsigen Sorten 
darunter. 

Die Lebensbedingungen des Pilzes. 

Die Botrytis ist einer der verbreitetsten 
und wichtigsten Pflanzenschädlinge, die wir 
kennen und sollte deshalb seine Lebens¬ 
weise jedem Gärtner und Pflanzenliebhaber 
bekannt sein. Bisweilen erweist sich dieser 
Pilz als nützlich, indem er sich auf abge¬ 
storbenen PHanzenteilen ansiedelt und deren 
Zersetzung beschleunigt. Auch vermag er 
durch seine physiologische Tätigkeit auf 

i imwxxnw Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a M. 
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den reifen Trauben die (iiite des daraus 
bereiteten Mostes zu erhöhen, weshalb man 
diesen Prozeß als „Edelfäule“ bezeichnet. 
Leider kann der Pilz aber auch hier einen 
schädigenden Einfluß ausüben, wenn nämlich 
die Temperatur- und Feucht igkoifcsbedin- 
gungen für seine Entwicklung schon vor 
der Reife der Trauben erfüllt sind. 

Auch bei anderen Kulturpflanzen kann 
man seine zerstörende Wirkung häufig fest¬ 
stellen. Meistens befällt der Pilz jugend¬ 
liche Pflanzen, kann aber bei kräftig ent¬ 
wickeltem Mycelauch in erwachsene Pflanzen, 
zumal an Wundstellen, eindringen. Die 
Pilzfäden des Mycels durchsetzen die Luft¬ 
räume und bilden entweder im Innern der 
Organe oder auch äußerlich, indem Pilz- 
fiidon huschelig nach außen treten, Pilz¬ 
rasen, die sich dem unbewaffneten Auge 
als Schimmel&berzug darbieten. Aus dem 
Mvcelium entwickeln sich verzweigte, oft 
huschelig geformte, aufrechte Konidien- 
träger (Spurenträger), mit einzelligen, oval 
geformten Sporen. Die Sporen fallen sehr 
leicht ab und verbreiten auf diese Weise 
den Pilz. Bisweilen bildet das Mvcelium 
unter gewissen Umständen kleine, schwarze 
Krusten oder sehwielenartige Gebilde, die 
eine Dauerform des Pilzes, die sog. Sklerotien, 
darstellen, Die letzteren vermögen sich bei 
Trockenheit lange am Leben zu erhalten, um 
uuter giinst igen Ent\v ieklungsbeding ungen 
neue Mycel- und Fruktifikationsorgane her¬ 
vorzubringen. 

Wie schon oben gesagt, begünstigt die 
Feuchtigkeit das verschärfte Auftreten des 

Pilzes, denn die feuchte Luft verhindert 
die normale Wasserverdunstung der Pflanze, 
wodurch eine Wasseranreieherung in den 
Zellen stattfindet, die das Wachstum der 
Pilzfäden in den inneren Organen der Pflanze 
fördert. Die direkte Ursache der Ansied¬ 
lung des Pilzes bilden meist Verletzungen 
der Oberhaut durch Insekten und dergl., 
die dem Parasit Eingang in die Lebens¬ 
organe der Pflanze verschaffen. 

Den befallenen Zellen werden die Nähr¬ 
stoffe entzogen, sie werden dadurch iii 
ihren normalen Funktionen gehindert und 
sterben ab. 

Bekämpfung der Botrytis-Fäule, 

Die Vernichtung des Pilzes ist, wie bei 
den meisten krvptogamischen Parasiten, 
eine recht schwierige, denn die Sporen der¬ 
selben, ihre Verbreitung^»rgane, besitzen 
eine große Widerstandskraft gegenüber 
Fungieiden und man hat speziell für die 
Botrytis noch kein absolut sicheres Mittel 
gefunden. 

Es ist deshalb nach Möglichkeit alles 
zu vermeiden, was dem Auftreten des 
Pilzes förderlich sein kann Vor allen 
Hingen ist peinlichste Sauberkeit, zumal in 
Treibhäusern, notwendig. Alle erkrankten 
und abfallenden Pflanzenteile müssen sofort 
beseitigt und vernichtet werden. 

Treibhäuser müssen, soweit es die Tempe¬ 
ratur gestattet, regcl mg ßi g gelüftet 
werden, um die Luftfeuchtigkeit zu ver¬ 
mindern. 

Die einzelnen Pflanzen 
dürfen nicht zu nahe 
aufeinander stehen und 
müssen eine gute Belich¬ 
tung haben. 

Ein ernstlich schädigen¬ 
des Auftreten des Pilzes 
wird bei genauer Befol¬ 
gung obiger Maßnahmen 
wohl kaum Vorkommen. 

Bekam pfu ngs versuche 
mit chemischen Mitteln 
sind schon viele gemacht 
worden, jedoch meist ohne 
nennenswerten Erfolg. 
Sind die Mittel wirksam, 
so zerstören sie fast immer 
auch die von Natur aus 
empfindlichen Knospen. 

Kupfermittel sind gegen 
Botrytis so gut wie wir¬ 
kungslos, Schwefel kann 

Abbildung 5. 

»Schematische Darstellung eines von Bofytis cinerea befallenen 
Blfitenstieles (Querschnitt . 

Punktierter Teil — Bast; Einfach-sdiraffierter Teil — Holz; doppelt 
schraffierter Teil -- .Sklcrenchymbftndel, 

Das Myceliuin des Pilzes befindet sieh in den Zellen, die die Bast- lind 
Holzteüe umgeben. Die zerstörende Wirkung erstreckt sich hauptsächlich 

auf den Bast, den er kreuz und quer zerklüftet* 

UB ncniM 
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nicht gut angewandt werden, weil die sieli 
entwickelnde schweflige Säure die Farben 
verändert. Ziemlich indifferent in letzterer 
Hinsicht sind Mischungen, die von franzö¬ 
sisch cm Rosenziiehtern empfohlen werden, 
bestehend ans: 

Talk (Magnesiumsilikat) . . 92 % 
schwefelsaur. Aluminium . . 3 °/o 

» Kalk (Gips). . 4 °/o 
v Eisen . * . . 1 %- 

Das wirksame Mittel hiervon ist wühl 
das schwefelsaure Aluminium: dem Talk 
fällt lediglich eine mechanische Wirkung 
zu, indem er auf den damit bestreuten 
Pflanzentellen schützende Schranken vorder 
Weiterentwicklung des Pilzes bildet. 

g. Die Wurzel f ä u 1 e «1 e r R ose n. 

Die Wurzeltaule der Rosen wird durch 
einen Pilz, Agaricus melleus (synon. Armil- 
laria rnellea) her vor gerufen. 

Bei dieser Erkrankung sind die Wurzeln 
von einem weißen, filzigen Gewebe umhüllt, 
welches aus den feinen Myceliaden des 
Pilzes besteht. 

Abi). (J. Von Agaricus melleus befallene Wurzel, j 
a = abgestorbene Wurzeln, 
l) vom Mycelinm des Pilzes überzogene Wurzeln 
d = Fruchtkörper des Pilzes, 

Auf verwundeten Wurzelhäuten siedelt 
sieh der Pilz an. durchwuchert die Wurzeln 
und tritt durch die auf den bereits ver¬ 
bolzten, älteren Wurzelteilen sich zeigenden 
b ruchtkorper, die in Menge auftreten, in 
äußere Erscheinung. Um dieser Krankheit 
vorzubeugen, schneidet man etwa bestehende 
Verwundungen der Wurzeln aus und be¬ 
streicht dieselben mit Baumwachs. Man 

bringe außerdem nie frischen Dünger mit 
den Wurzeln in Berührung, damit etwa darin 
vorhandene Sporen des Pilzes nicht auf die 
Wurzeln übertragen werden können. Be- 

i 2 

Abb. 7. Bruchstücke von Mycelfäden des Pilzes 
Agaricus melleus. 

1. Fine Wurzel umschlingend; 2. im Innern der 
Wurzel wuchernd. 

merkt man das Auftreten dos Pilzes recht¬ 
zeitig. so muß die PHanze ausgehoben, die 
Wurzeln von allen zerstörten 1 lautschichten 
gereinigt und in einen wollenen, mit 
flüssigem Lehm und Schwefelpulver ge¬ 
tränkten Lappen eingeschlagen und die 
Rose an einen anderen Ort oder in ganz 
frische Erde gesetzt werden. 

h. S c h w a r z o. ru ß a r t ig e F leck e n d e r 
Blätter und Zweige der Rosen. 

Die Blätter und Zweige des Rosenstocks 
weisen schwarze Flecken auf, die aus einem 
schwarzen, mehr oder weniger stark an¬ 
haftenden Bewurf bestehen, der trocken 
und zerreiblich, bei feuchtem Wetter da¬ 
gegen klebrig ist. Dieser Bewurf stellt 
das Mycelinm und die Fruchtkörper des 
Pilzes Capnodmm Persoonii dar, der nur 
äußerlich, nicht in den inneren Organen 
der Pflanzen wuchert und sich ausschließ¬ 
lich auf dem von Kleinlebewesen, wie 
Blattläusen u. a., ausgesebiedenen Honigtau 
ansiedelt. 

Der Pilz ist dadurch schädlich, daß er das 
Aussehen der Pflanzen und den Atmungs- 
un(l Assiini]ationsprozeß beeinträchtigt, 

Zur \ erhinderung der Ausbreitung des 
Pilzes ist. vor allen Dingen die Vernichtung 
der Blattläuse anzustreben, was am 
leichtesten durch Bespritzen der Pflanzen 
mit einem Tabakaufguß erreicht wird. 

Gegen den Pilz selbst ist die Anwendung 
von Kupferkalk- oder Sodabrühe empfehlens¬ 
wert. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a M. 
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i. Das Scliwarzwerden der Rosen¬ 
stiele. 

Bisweilen zeigt sich an den Rosen eine 
eigenartige Erscheinung, die darin besteht, 
daß an den grünen Trieben runde schwarze 
Flecken auftreten, die sich mehr oder 
weniger ausbreiten und eoncentrische 
Schichtungslinien aufweisen. In späteren 
Stadien entwickeln sieh aus den Flecken 
Wucherungen von bräunlicher Farbe. 

Diese Erscheinung ist auf die Tätigkeit 
des Pilzes Botryospkoeria diplodia zurilck- 
zuführen. 

Als Vorbeugungsmittel empfiehlt es sich, 
die Pflanzen mit Kupferkalk — oder — 
Sodabrulie vor dem Eindecken im Herbst 
zu bespritzen. 

k. Blattf leckenkrank heit der 
R o s e n. 

Im folgenden seien noch einige Blatt- 
kranklieiten der Rosen angeführt, die sich 
durch Auftreten von verschiedenartig ge¬ 
färbten Flecken auf den Blättern äußern. 

1. Graue Flecken der Rosenblätter. 
Der Erreger der grauen Flecken ist der 

Pilz Pestalozzia Guepini. Die be¬ 
fallenen Blätter weisen breite, graue 
Flecken auf, die von einem dunkleren Saum 
umgeben sind Die Flecken breiten sich 
schließlich über das ganze Blatt aus und 
bringen es zum Absterben. An der Ober¬ 
seite der Blätter erscheinen kleine schwarze 
Pünktchen, die die Fruchtkörperchen des 
Pilzes dar st eilen. Dieser Pilz wurde in 
Belgien und Italien auf Rosa muscosa be¬ 
obachtet. Er tritt weniger häufig auf. 

2. Braune Flecken der Rosenblätter. 
Der Pilz Gnomonia Rosae erzeugt 

aut den Blättern der Rosa rubiginosa 
runde bräunlichgraue Flecken. Auf der 
Blattoberseite sind die Flecken von kleinen 
braunen Pünktchen übersät, die die 
Peritliecien des Pilzes darstellen. 

3. Gelbe Flecken der Rosenblätter. 

Der Pilz Cercospora rosaecola ruft 
auf den Rosenblättern runde braun-violette 
Flecken hervor, die durch Austrocknung 
eine gelb-orange Färbung annehmen. Auf 
der Blattoberseite weisen die Flecken kleine 
warzenartige Gebilde auf, welche die 
Fruktifikationsorgane des Pilzes darstellen, 

4. Rote Flecken der Rosenblätter. 
Einige Arten der Pilzgattung Septoria 

sind Rosenschädlinge. 
Septoria r o s a e kommt auf R osa 

canina, scandens und sempervirens häufig 
vor und zeigt sein Auftreten in Form von 
roten Blattflecken. 

Septoria rosae arvensis lebt auf 
Rosa arvensis, sempervirens u. a. 

Septoria rosarum tritt auf den 
Blättern der Rosa pumila, canina u. a. 
auf und verursacht ebenfalls die Bildung 
von roten Flecken. 

Diese Pilze dringen von der Unterseite 
ans in das Blatt ein, durchwuchern dasselbe 
und erscheinen auf der Oberseite in Form 
einzelstehender Frucli tkörperchen. 

Bekämpfung der BlattKrankheiten. 
Spezielle Mittel zur Bekämpfung der 

oben beschriebenen Blattkrankheiten sind 
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Abb. 8, Von cercospora rosaecola befallenes Blatt. 

1. Blattunterseite. 2. Querschnitt durch einen Teil der Blattoberseite mit 
Frucht körpern des Pilzes, 
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nicht bekannt. Wie bei allen anderen 
Krankheiten der Rosen, die durch krypto- 
gamisclie Parasiten hervorgerufen werden, 
ist auch bei diesen die Anwendung der 
Kupferkalk- oder Sodabrühe oder auch der 
verschiedenen Schwefelmittel zu empfehlen 
und verspricht am meisten Erfolg, 

1. Pie La-Franee-lvrankh e it. 

Wohl jeden begeisterten Verehrer der 
La-France~Ro.se hat es recht betrübt, daß 
diese schöne Rosensorte von einer Krank¬ 
heit heimgesucht wird, von der wir nicht 
wissen, wer oder was die Krankheit ver¬ 
ursacht und uns deshalb auch nicht dagegen 
helfen können. Die Krankheitserscheinung 
tritt zur Zeit der vollsten Vegetation in 
der Regel kurz vor der Blüte auf. Sie 
äußert sich durch Wolken der ganzen Pflanze; 
die Blätter werden gelb, der Trieb hört 
auf, Blüten entwickeln sich entweder gar 
nicht oder diese sind ungemein kümmerlich. 
Nach und nach stirbt die Pflanze ab. Ver¬ 
mutlich ist die Ursache der Krankheit in 
denKulturbedingungen zu suchen. Unzählige 
Hypothesen sind dafür schon aufgestellt 
worden; die einen glauben, es sei ein Pilz, 
speziell ein Wurzelschößling, der die Er¬ 
scheinung verursache, andere wieder nehmen 
an, die Schuld liege an einer überreizten 
Kultur, also „Altersschwäche11 der Sorte. 
Letztere Vermutung hat die größte Wahr¬ 
scheinlichkeit für sich. Denn die immer mehr 
forcierte Kultur unserer Edelrosen und dies 
gilt auch besonders für die La-France-Sorte, 
ist als eine unnatürliche, erzwungene Steige¬ 
rung des Wachstums und eine dadurch her¬ 
vorgerufene mangelhafte, degenerative Aus¬ 
bildung der Triebe anzusehen. Ein Steck¬ 
ling oder Edelreis bringt die Neigung zur 
Erkrankung lutulig mit und wenn die Ein¬ 
flüsse der kräftigen Kultur an dem neuen 
Standorte fort dauern, kommt die Krankheit 
plötzlich zum Ausbruch. Wir haben es hier 
also möglicherweise mit einer IJeberreizung 
des Rosenmaterials zu tun. Man muß den 
Pflanzen Zeit lassen, ihren Holzring besser 
auszubilden, um größere Holzreife zu erzielen 
und um genügend Reservestärke abzulagern. 

Beobachtungen haben ergeben, daß die La 
France nie Triebe macht, die ohne Knospe 
endigen. Jeder Trieb der La France bringt 
eine Rose. Das ist die Ursache, daß Holz 
für die Blüte im nächsten .Jahre nicht vor¬ 
handen ist, da die Rose sich durch ihren 
reichen BUitenflor im Sommer und beim 

Remontieren erschöpft. Im nächsten Jahre 
wird dann die Krone schwächer, weil die 
kräftigen Holztriebe fehlen. Daran ist der 
fehlende Schnitt schuld. Nach Beendigung 
des ersten Flores treten die Remontantrosen 
(La France Ist durch Kreuzung einer Tee¬ 
rose mit einer Remontantrose entstanden) 
in ein Rnliestadium, weswegen das Beschnei¬ 
den zu diesem Zeitpunkt ohne Gefahr für 
die Rose ausgeführt werden kann. 

Werden nun d ie Z weigekrüftigheselmitten, 
so bilden sich aus den stehengebliebenen 
Augen recht starke, gesunde Triebe, die 
für den nächstjährigen Flor Bedeutung 
haben. Wird dieser Sommerscbnitt unter¬ 
lassen, so haben wir dann die kleinen, 
kranken Kronen, die scheinbar unter irgend 
einer Krankheit leiden. Unterläßt man 
den Sommerschnitt aber nicht, so sorgt 
man damit für kräftiges Jungholz. 

Man vermeide zu weiches Steck- und Oku- 
lierliolz und gebe weniger stickstoffreiche 
organische Dünger, dagegen mehr phosphor- 
sauren Kalk, also Thomasphosphatmehl. 
Nicht verfehlt mag auch die Annahme sein, 
daß die zartwüchsige „La France“, bei 
Magnesium-Mangel des Bodens, in ihrem Er¬ 
schöpfungszustände beschleunigt wird. Bei 
der Aktualität der noch keineswegs geklärten 
Magnesiumfrage dürften sich besondere V er¬ 
suche mit diesem Düngestoff, an dieser Rose 
vielleicht empfehlen. 

Bestimmtes läßt sich hinsichtlich der 
Ursache der Krankheit nur insofern sagen, 
als man beobachtet hat, daß sehr sonniger 
Stand der Krankheit Vorschub leistet und 
will es scheinen, als waren alle auf Wild¬ 
linge veredelten Rosen nicht so widerstands¬ 
fähig als die aus Stecklingen gezogenen, 
sogenannten „wurzelechten“. Auch ist-noch 
anzufiihren, daß die KranhheitserscheL 
nungen selten im ersten Jahre nach der 
Pflanzung einsetzen. Vielleicht könnte man 
deshalb der Krankheit durch alljährliches 
Verpflanzen entgegensteuern. Es wäre sehr 
zu wünschen, daß alle Beobachtungen zu* 
sammengetragen werden, insbesondere was 
der Krankheit Abbruch tun kann. 

Auch sollten möglichst viele wurzelechte 
Rosen von La France gezogen werden, 
natürlich nur von gesunden. Es wird sich 
dann leicht zeigen, ob wurzelechte Stöcke 
in Wirklichkeit widerstandsfähiger sind. 
Jeder der daran mitarbeitet, trägt sein Teil 
zur Klärung der Frage bei und hilft das 
Fortbestehen dieses Lieblings aller Rosen¬ 
züchter und Liebhaber sichern. 
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Nectria zu finden ist, nicht aber immer bei 
den geschlossenen Formen, den eigentlichen 
Krebsknoten. Wold aber stimmt bei allen 
diesen Knoten der anatomische Bau überein. 
Immer sind innere Gewebestörungen als 
erste Anfänge zu finden, bei denen Filze 
zunächst nicht beteiligt sind. Da man nun 
die Anfangsstadien, von denen die Krebs¬ 
knoten ansgehen, durch künstlichen Frost 
erzeugen kann, so liegt die Vermutung nahe, 
daß der Rosenkrebs auf Froststörungen 
zuriiekzuführen ist, die zu ganz bestimmten 
Zeiten, vielleicht im späten Frühjahr, bei 
solchen Sorten entstehen, die bei plötzlichen 
Störungen zu besonders üppigen Ueber- 
wallungen kleiner Wunden geneigt sind. 
Werden derartige Sorten durch Edelreiser 
an solche Orte übertragen, welche ähnliche 
klimatische und Bodenverhältnisse besitzen, 
wie sie der krebsige Mutterstamm gehabt, 
dann wird der Krebs wiederum in den neuen 
OertUchkeiten auftroten. 

Die Krankheit tritt hauptsächlich au 
Kletterrosen auf. Die erkrankte Stelle 
besteht ans einer mehr oder weniger großen 
höckerigen, kallusartigen Gewebewuche¬ 
rung. Mit der Ausbildung der Wucherung 
geht das allmähliche Absterben des mit ihr 
in Verbindung stehenden Astes oder auch 
der ganzen Krone einer Rose Hand in Hand. 
Sehr häufig kann man den Krebs an Wild¬ 
lingen, deren Rinde verletzt wurde, beo¬ 
bachten. sehr oft auch um die Basis eines 
abgeschnittenen Aesteliens. 

J )as möglichst rasche Bestreichen ent¬ 
standener Wunden, resp. Ausschneiden vor¬ 
handener Krebsschäden bis auf das gesunde 
Holz, ist daher sehr zu empfehlen. Außerdem 

1 sind Maßnahmen gegen Frostschäden zu 
treffen. Hat man den Krebs schon zu sehr 
sich ausbreiten lassen, so ist die Rose nicht 
mehr zu retten. 

h. Der Rosenkrebs, seine Ent¬ 
stehung und V e r h ü t ungs m aßr ege ln. 

Der Vollständigkeit halber ist auch noch 
der Rosenkrebs zu erwähnen, der nach 
Ansicht hervorragender Fhytopathologen 
nicht als eine Erscheinung pflanzlich- 
parasitären Charakters angesehen werden 
kann. 

Einige Forscher behaupten allerdings, daß 
ein bei Krebswunden häufiger Pilz. Nectria 
ditissima, die Ursache der Krankheit .sei. 
Indes hat man bisher keine charakteristischen 
Wucherungen durch Impfung des Pilzes auf 
gesundes Gewebe erzeugen können. Die 
betr. Vertreter der parasitären Entstehungs¬ 
weise des Krebses glauben indes nur. daß 
die Gewebe durch den Einfluß des Pilzes 
absterben. Sie haben aber auch keine Er¬ 
klärung dafür zu geben vermocht, woher 
es komme, daß dieser Pilz auch an Wund¬ 
stellen derselben Baumart, z. 15. dem Apfel 
auftritt, die keine Krebsknoten bilden. Ein 
Parasit, der die alleinige Ursache solcher 
Wucherungen ist, muß doch naturgemäß 
stets die charakteristischen Krankheits¬ 
formen kervorrnfen. Am meisten spricht 
gegen die Pilztheorie der Umstand, daß 
wohl bei den sog. offenen Krebswunden die 
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Prämiierung'sliste der Rosen-Ausstellung- 
in München-Gladbach 1912. 

1. Freilandrosen-Ausstellung'. 
Aussteller: 

1. Oberpostassistent Walter, Zabern i, Elsaß. 
*>. 0. Jacobs, Weitendorf b. Prosekcn i. Mecklenburg. 
3. Ernst Fischer. Eschmar b. Troisdorf. 
4, Johannes Kleinwort, Wedel i. Holst. 
5 Robert Brüg, Ricktonbach b. Lindau i. B. 
6. Nicola Weiter, Trier-Pallien. 
7. M. Leenders & Cie, Steyl-Tegden. 
8. Felberg-Leclerc, Trier. 
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Abb. 9. 
Schematische Darstellung der Entstehung des Rosen 
krebse3 (Querschnitt.) Die Kälte hat die Bildung dei 
Spalten S hervorgerufen, zwischen dem Cambinm ( 
und dem jungen Frühlingsbote IR. M = Mark 
H = Hol» des ersten Jahres; U, Hote des zweiten 
Jahres; Mn = Markstrahlen; 0 == Gefäße; R = 
Rindenparenchyen; K = Kork; K, = Kork, in 

Abschuppen begriffen. 
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9. Herrn. Kiese & Cie, Vieselbach-Erfurt. 

10. Gebr. Gratama & Cie, Hoogeveen i. Holland, 
11. P. Müller-Platz, Erkelenz. 

12. L Zavelberg, Brühl 

13. Conrad Maaft, Rellingen i. II. 

II, Robert Schmid, K"»strit2. 
15. Phil. Geduldig, Aachen. 
16. J. C. Schmidt, Erfurt. 

17. Vict. Teschendorff, Cossebaude-Dresden. 
18. W. Pfitzer, Fellbach-Stuttgart. 

19. E- Heizmann, Männedorf (Schweiz). 
20. Math, Tanlau, Uetersen i. Holst. 

21. i. H. Mayn, Uetersen i. Holst. 
22. G. Ohlhus, Elmshorn i. H. 
23. Gebr. Rötlie, Bonn. 
21, C, M, Bergmann, Voßloch i. H. b, Elmshorn. 

25. W. Hinner, Lohausen b. Düsseldorf. 

Diejenigen Aussteller, deren Namen fettgedruckt sind, 
sind alle prämiiert worden. Die Rosen von R. Brög, 

Rickenbach b, Lindau i. B. waren in ihrer Entwicklung 

zurück, weswegen die Bewertung noch erfolgen wird. 
Seine dornenlose, feurigrote Remontant (Eugene Fürst 

Wahham Climber) verspricht sehr viel; auf langen 

dornenloscn Stielen stehen die Rosen in leuchtendstem 
feurigrotem Kolorit. 

Die von Ernst Fischer ausgestellte unbenannte Schling¬ 
rose der Wichuraianaklasse scheint ebenfalls eine Zu- 
kunftsrose zu werden, sie bärgt bei großer Starkwüchsig- 

keit und Unempfindlichkeit reiche Florschönheit von 
lcuchtendrosa Blumen. 

Tescliendorffs Rödhätte ist in Polyantha-Rosen der 
Clou der Ausstellung! 

Nicht unerwähnt sei Louise Walter, welche der 
Rüdhätte die Hand reichen kannl 

Dtc Rosaminiaturrose, hellrosa, (Polyautha), von Gebr. 
Gratama verspricht eine vorzügliche Ein fass tingsrosc zu 
werden. 

N.B. Erst jetzt tritt die Vollkommenheit der Freiland¬ 

rosenausstellung in die Erscheinung, M. E. dürften solche 

Ausstdlungsrosen erst im zweiten Jahre prämiiert werden. 

Prämiierungen: 
(I = I. Preis, II = II. Preis, III III. Preis). 

I. Hochstämme der Klasse Tee, Teebybrid, Remontant, 

Pernetiana, Noisette und Polyantha-Rosen. 
Nr. i Sortiment: Felberg-Ledere, Trier, II. Müller- 

Platz, Erkelenz, IIE Gebr. Rüthe, Bonn, III. Zavelberg, 
Brühl, HL 

II. Halbstämme der Klasse Tee, Teehybiid, Remontant, 

Noisette und Polyantha-Rosen. 

Nr. 2—7 je 2 o Stück weiß, gelb, nuanciert, 
rosa, rot, dunkelrot. Leenders & Cie, Steyl- 

Tegelen IE. C. M, Bergmann, Voßloch i. II. IIL 
III. Niedere Rosen der Klasse Tee, Teehybrid, Remontant. 

Pernetiana, Bengal und Polyantha-Rosen. 

Nr. 8. 40 Stück weiß einer Sorte: Zavelberg II, 
Felberg-Leclerc II. Pfitzer II. Maas UL Kleinwort IIL 

Gratama IIL 

Nr. 9. 40 Stück gelb einer Sorte: Leenders 

& Cie II. Felborg II. Geduldig IIL Maas III. Klein- 
wort III, Kiese III. Gratama III. Pfitzer. III. 

Nr. 10. 40 Stück nuanciert einer Sorte: 

Felberg-Leclerc L Leenders & Cie II. Kleinwort II. 

Kiese II. Geduldig III. Bergmann 111. Gratama IIL 
Pfitzer III. 

Nr. 11. 40 Stück rosa einer Sorte: Leenders 
& Cie II. Kiese II. Felberg-Leclerc II. Flitzer II. 

Teschendorff ÜL Geduldig IIL Bergmann III. Klein¬ 
wort 111. Gratama IIL 

Nr. 12. 40 Stück rosa einer Sorte: Müller- 

Platz II. Kiese II. Felberg-Leclerc II. Pfitzer IE 

Geduldig IIE Maas IIE Kleinworl III. Gratama IIE 

Nr. 13. 40 Stück dunkelrot einer Sorte: 
Müller-Platz II. Kiese II. Felberg-Leclerc II. Ge¬ 

duldig IIL Maas III. Klein wort IIL Pfitzer IIE 

Nr. 14. Sortiment: Felberg-Leclerc I. Müller- 

Platz II. Zavelberg II. Leenders & Cie II. Nie. 
Weiter UL Geduldig UI. 

Nr. 15. Polyantha-Rosen je 50 Stück einer 

Sorte zu Einfassungen: Leenders & Cie II, 
Pfitzer III, 

Nr. 16. Polyantha-Rosenje 50 Stück einer 

Sorte zu Gruppen: Pfitzer II. Zavelberg IE Leenders 

& Cie H. Teschendorff II, Gebr, Ruthe III. Fischer UL 
Gratama III. 

Nr, 26, Neuheiten eigener oder fremder 

Zucht, die noch nicht im Handel sind 3—5 

Stück: Jacobs I. Walter III. Weiter IIL J. C. 
Schmidt IIE. 

Nr. 27. Neuheiten der Jahre 1909 und 
1910: Weiter IIL I. C. Schmidt IIE Fischer III 
Gratama III. Kiese IIL 

Nr. 28. Neuheiten der Jahre 1911 und 

1912: Teschendorff II. J. C. Schmidt III. Heiz¬ 
mann III, 

Nr. 29. Beste Leistung in hochstämmigen 
Rosen beliebiger Sorten: Jacobs I. 

J. Felberg-Leclerc, Trier, erhielt für Gesamt¬ 
leistung in Freilandpflanzen und Schniltbl innen die 
silberne Staatsmedaille als höchste Auszeichnung. 

11. Leid, Arnstadt, für Gesamtleistung, die goldene 

Medaille. 
J. II, Mayn, Uetersen, Math. Tantau, Uetersen, er¬ 

halten für ihre Leistungen in Nr, $—13 die silberne 

Vereinsmcdaille als II. Preis. 

II. Schnittrosen-Ausstellung:. 
Aussteller: 

1. Franz Reiffcnberg, Düsseldorf-Golzheim. 

2. Nicola Weiter, Trier-Pallien, 

3. Felberg-Leclerc, Trier. 
4. Kiese & Cie, Vieselbach-Erfurt. 
5. Bär & Feldmann, Frankfurt a. M.-Eschersheim. 

(>. Paul Bräuer, San Rcmo. 
7. Müller-Platz, Eakelenz, 

8. Höver & Klemm, Dresden 

9. Vict. Teschendorff. Dresden-Cossebaude. 
10. Heinrich Bartsch, Bad Neuenahr. 

11. J. C. Schmidt, Erfurt. 
12. Leenders & Cie, Steyl-Tegelen. 

13. Willi, Grund, Leichlingen Rbld. 
14. C. Kleinwort, Wedel i. H. 

15. Emst Fischer, Eschmar b. Troisdorf. 
16. J. Mondani, Kiedrich Rheingau, 

17. Albert Stock, Pinneberg i. Holst. 
18. Wwe. Fr. A. Kreis, Nieder-Walluf. 
19. Ph. Geduldig, Aachen. 

20. R. Grüllicb, Nieder-Wallufi 
21. Rosar, Sangerha’isen. 

22. J. Zavelberg, Brüll 1. 
23. Dr. Krüger, Freiburg i. IE 

24. Valentin Griincwatd, Bad Münster. 
25. W, Frank, Zweibrücken. 

26. E. Croissant, Zweibrücken. 
27. Karl Kcmpf, Zweibrücken. 
28. N. Lambio, Trier. 

29. W Harltnann, Grevenbroich. 

30. M. Wallfaß, M.-Gladbach. 

31. F. Altmüller, Schwerin. 

Prämiierungen: 
a. Ausstellung für Berufsgärtner. 

Nr. 1, 40 Sorten Teerosen, je 3—5 Blumen: 

Felberg-Uclerc II. Kreis HL 
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Nr. 2. 40 Sorten Teehyb Ti <1 rosen, je 3 5 
Blumen: Kreis I. Stock II. ' Mondani II. Ftlberg- 

Leclerc II. Müller-Platz II. Grüllich III. Geduldig III. 
Nr. 7. 20 Sorten Polyantharosen, je 3—5 

Blumen bczw. Zweige: Feiberg-Ledere II Kreis III. 

Nr. io. 15 Sorten Kankrösen (Multillora Hy¬ 
briden u. a. Sorten) je 2 — 5 Zweige: Geduldig III. 

Nr. 11. 20 Sorten für größere Gruppen ge¬ 

eignet, je 2—3 Blumen: Kreis I. Felberg-Lederc I. 
Müller-Platz III. Geduldig III. Mondäni IIT, 

Nr. 12. 2o Sorten für kleine re Gr 11 pp enge¬ 
eignet, je 2—5 Blumen: Felherg-Lcclcrc II. Mon- 
dani II. Kreis HI. Müller-Platz III, Grüllich III. 

Nr. 13. 10 Sorten für Einfassungen, je 2—3 
Blumen oder Zweige: Kreis II. 

Nr. 14. 25 stark wüchsige, zu Pyramiden 

geeignete Sorten (Tee, Teehybrid, Remontant, 
Bourbon, Noisette und Kankrösen) je 3—5 Blumen, bezw. 
Zweige: Müller-Platz II. 

Nr. 18. 20 harte, meltaufreie Sorten für 

rauhe l agen, je 5 Blumen: Felberg-Ledere I. 
Mondani II. 

Nr. 19 20 zum Treiben geeignete Sorten, 

je 3 > Blumen: Felbcrg-Ledere I. Kreis I, Ge¬ 
duldig IL Mondani II, Zavdberg II. 

Nr, 20. 20 langgestielte zu in Schnitt ge¬ 
eignete Sorten, je 5 Blumen: Kleinwort I, Zavel- 

berg L Bartsch I. Kreis It. Stock 11 Reiffenbcrg II, 
Geduldig III. GrtUJicb III. Mondani III. 

Nr. 21. 20 /um Versand geeignete Sorten, 

je 3—5 Blumen : Felberg-Lederc I. Fischer I. Kreis II. 
Grüllich II. Mondani II. 

Nr. 22. 20 besonders reic h b l ii h en d e Sorten, 

je 3- 5 Blumen: Kreis J. Grüllich I. Rciffienherg I. 

Felberg-Ledere II. Mondani II. Zavdhcrg II, Grüne¬ 
wald HL Grund III. 

Nr. 23, 20 Sorten gute llerbstblüher, je 

3 — 5 Blumen: Felberg-Lederc II. Kreis II. Mondani II. 
Grüllich III, 

Nr. 25. 5 Sorten remoctierender Rank¬ 
rosen: Kreis II. Mondani UL 

Nr. 28. 10 der besten Sorten von 1909—191 i, 

3 — 5 Blumen : Weiter I. Felberg-Lederc 11. Kiese 11. 
Grüllich III, Reilfenberg III. 

Nr. 29. Die beste deutsche Neuheit, welche 
noch nicht itn Handel ist: Kiese I. Weiter II. J. C. 
Schmidt II. Dr. Krüger III. FdIberg-Ledere III. 

Nr. 30. Beste außerdem sehe Neuheit, noch nicht im 
Handel: Leenders & Cie L 

Nr, 31. 20 der vorstehend nicht aufge¬ 

führten S o r t e n , je 3 5 Blumen : Müller-Platz II. 

NT. 32. Die geschmackvollste Au fstcllung 
einer Sammlung von 30 Sorten aus allen Klassen, je 

3— 5 Blumen: Kreis II. Mondani III. Grund III. 
Stock Ul. Müller-Platz III. Reilfenberg II. 

Außer Programm: 

Für eine außerdeutschc Neuheit, schon im Handel : 
P. Briiuer II. 

b. Ausstellung für Rosenliebhaber. 

Nr* 35* 40 Sorten, je 1—3 Blumen: Frau Betty 
Hartmann, Grevenbroich i. Martin Wallfaß, M.-Glad¬ 

bach II, Wilh, Frank, Zweibrücken I. Nie. Lamhio, 
Trier II, Fug. Croissant, Zweibrücken 11. Karl Kernpf, 
Zweibrücken II. 

Nr. 36. 20 Sorten, je 1—3 Blumen: Martin Wall¬ 
laß III. Willi. Frank L Nie. Lamhio II. Eng. Crois¬ 
sant m. Karl Kempf II. 

Nr. 37, 1 2 S or t e n , je 1 — 3 Blumen ; Willi. Frank I. 

Nie. Lambio HL Eug. Croissant III. Karl Kempf II. 

Nr. 38. Rosenstrauß und Vasendekoration 
vom Aussteller selbst gefertigt: Wilh. Frank I, Karl 
Kempf HL Frau Hartmann III. 

Progr.-Nr. 35, 36, 37 und 38; Verein der Rosen- 
freundc M.-Gladbach, Ehrenpreis. 

Außer Wettbewerb: 
I. B-ir & Feldman«, Frankfurt a. M. für Gesamt¬ 

leistung, goldene Medaille. 

IL Gebr. Röthe, Gartenarchitekten Bonn, für eine ge¬ 

schmackvolle Planausstellung, ausgerührte Anlagen in 
Rosen usw., silberne Vereinsmedaille. 

III Vict, Teschendorff, Cossebaude - Dresden, für 

dänische Polyantha Züchtungen : Ellen Poulsen, RödhStte, 
Ehrenpreis. 

IV. Rosar Sangerhansen, für hervorragende Wihlrosen- 
1 Ausstellung, Geldpreis. 

V. Leid-Arnstadt für Binderei, silberne Medaille. 

Das „Neue“ auf der München-Gladbacher 
Rosenausstellung-. 

„Man soll das Gute nehmen, 
wo man’s findet!* 

Haben auch die M.-GIadbacher manche 
Sünde auf «ich geladen (man lasse, mich 
schweigen aus Kosensänger’sHöliichkeit — 
mit lioffnungsfroliem Sinnt* sind die Aus¬ 

steller und wir Ausstellungsbummler doch 
nach dein Niederrhein gezogen und der 
1 )urchschnitt der Ausstellerleistungen da, 
kann als -gut* bezeichnet werden. Mochten 
wir an der mangelnden Fühlungnahme 
mit den weither gekommenen Mitgliedern 
des V, I). K\, an der geordneten Ausstellungs¬ 
leitung sei bst, so Manches auszusetzen haben, 
au den schönen Kosenknospen von M.-Glad¬ 
bach (die uns Alle hinsichtlich der ästheti¬ 
schen Form guter Füllung etc., befriedigten), 
da versagte unser kritischer Blick und wurde 
wohl wollend, schmunzelnd, bewundernd. — 
Kein Wunder, daß wir von dem Rosenfest 
und dem Rosenhall, in des Wortes doppel¬ 
sinnigster Bedeutung, eine angenehmste Er¬ 
innerung mitnehmen konnten, sintemalen 
wir schon „älteren, besseren Herren“, keine 
Blume zu berühren, oder gar zu pflücken 
begehrten. — 

Vorn verehvl. Vorsitzenden gebeten, einen 
A nss toll u ngsb er ich t zu schreiben, traf mich 
diese Aufforderung recht unvorbereitet, weil 
man zu solchen Dingen Muße braucht und 
solche muß man sich im Kreise vieler 
lieber Freunde, bei den notwendigerweise 
zu besuchenden Versammlungen und Ver¬ 
anstalt ungni , schon mühsam wegstehlen. 
Wohl hatte ich mir, als gewissenhafter 
Rosarioiter, schon aus eigenem Interesse 
einige Notizen über die Neuheiten gemacht, 
aber das Allgemeine hatte ich mir, um zu¬ 
gleich Haltbarkeitsstudien der Rosen zu 
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betreiben, bis zur Frühe des 3 ten^ Aus¬ 
stellungstages aufgeschoben. Doch die 31.- 
Gladbacher hatten es anders beschlossen, 
sie ersparten mir die Arbeit und sich die 
Einnahmen des 3 teil Tages wie auch die 
Unkosten des Abräumens, indem sie das 
schon am 2 ten Abend den lieben Vereins- 
damen von dort überließen, offenbar, nm 
das Bosenfest unkostenfreier und um so 
würdiger begehen zu können. 

Xun, decken wir den Mantel der Liebe 
und des Vergessens über diese Vorkomm¬ 
nisse, die sich eben deshalb nur kundgaben, 
u m f ii r die Z u kauft nicht w i e d e r 
v o r z u k om m e n und stellen wir unter „ All- 
gemeines44 hiermit fachotiiziell gerne fest, 
daß wir unter den Sortimenten der Züchter 
und Liebhaber fast nur gute und sorten¬ 
echte Blumen fanden. Gerade die Lieb¬ 
haberaussteller die wir im Westen des 
Reiches mehr wie anderswo antreffen, ver¬ 
dienen ein helles Lob, was dieselben schon 
deshalb gerne hinnohmen werden, weil wohl 
genügend Preise im Programm ausgesetzt, 
aber nicht vorhanden waren, um vergeben 
werden zu können!! — Ich kann daher 
nicht umhin, den M.-Gladbachera, für die 
Zukunft so lange eine Mäßigung im Ver¬ 
anstalten von Ausstellungen zu empfehlen, 
bis sie sicher sind, wenigstens die unum¬ 
gänglich notwendigsten Preise zur Ver¬ 
fügung zu haben; denn eine dritte München- 
Gladbacher Ausstellung werden die dies¬ 
maligen Aussteller, ohne hinreichende 
Vorgarantien, wohl kaum wieder zu be¬ 
schicken verlangen. 

Was die Anlage der angepflanzten Rosen, 
im Rosar anbelangt, möchte ich nicht gleich 
wieder in eine kritische Stimmung zurück¬ 
fallen, aber auch hier hat es — offenbar 
aus notwendigen Sparsamkeitsrücksichten 
an Ordnung und verständnisvoller Pflege, 
gemangelt. So arg, daß einzelne Aussteller 
ihre eingesandten Pflanzen, trotz stunden¬ 
langen Suchen«, nicht finden konnten, bis 
sie dieselben innig vereint mit anderen 
Ausstellungsobjekten, in den Anpflanzungen 
eines Konkurrenten, wiederfanden. Nun 
endlich zu den Neuheiten: Sie waren räum¬ 
lich am besten dran, klimatisch genommen 
am ungünstigsten placiert. Von den aus¬ 
ländischen Neuheiten der letzten Jahre 
will ich nur einige streifen; denn der V. 1). R. 
hat die erste Pflicht, deutsche Xeu- 
z ücht ungen, oder wenigstens solche 
seiner Mitglieder zu bevorzugen in seinen 
Empfehlungen und vom Auslande nur das 
„Beste“ zu berücksichtigen. Nehmen wir 
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also gleich die ausgepflanzten Auslandsneu¬ 
heiten mit hinzu: Vorerst mal das Welt¬ 
wunder „ J u 1 i e t1“. Sie ist und bleibt 
eine Farbenschönheit und — Kuriosität 
für den Liebhaber. Aber auch in der ge¬ 
triebenen oder kalt gekommenen Topfpflanze 
wird sie bald einer Beliebtheit sich er¬ 
freuen. Die zwar nicht mehr ganz neue 
Orleans-R ose. davon konnte man sich 
bei der Festtafel überzeugen, ist neben 
ihrem hohen Wert für Topf und Gruppen, 
vielleicht die schnittwürdigste Polyanthe, 
die wir heute besitzen. Fast m lang 
läßt sich ihr Stiel schneiden und tage¬ 
lang bewahrt die Blume, die in der Dolde 
auf einmal blüht, ihre Frische. Jessy 
hingegen, die noch färbt rischer ist, erblüht 
einzeln und langsam. Sie ist ausschließlich 
Beetrose, besonders für Streifen und kleine 
Qruppeiipflanzung, Auch auf die allerliebste, 
gedrungene weiße \ v onne 11 a b ie r, die 
einen prächtigen Remontantrosenduft, den 
schönsten aller Polvanthen besitzt, möchte 
ich den Liebhaber aufmerksam machen. 

Rödhätte, die uns auf der vorjährigen 
Hamburger Herbstschau so gefangen nahm, 
ist eine Glanzrose für den Park, also für 
den Landscliaftsgärtner. Sie ist etwas 
höher als Mine. Levavasseur, farbreiner 
und wesentlich großblumiger, wenn sie auch 
nur wenige Reihen Blumenblätter besitzt. 
Wer große Farbwirkungen in Rot schaffen 
will, dem wird Rödhätte bald ein unent¬ 
behrliches Material sein, nie im Blühen 
versagend. In roten Polvanthen und 
Hybriden, haben wir heute keinen Mangel 
mehr. Das eine sei hierbei gesagt, daß in 
der Tiefe und Reinheit der Färbung, 
Teschendorffs Erna, in dieser Farb- 
klasse der Schlager ist und bleibt. Ich 
hatte immer noch Bedenken um ihre 
Wüchsigkeit. Doch was kann man von 
parforce — vermehrten Winterveredlungen 
sagen. — Die Freilandpflanze (d, h. da ver¬ 
edelt) stellt durchaus eine 3Ime. Norbert 
Levavasseur im vertieften, reinen Farbton 
(rubinrot) dar. Bei den rosaen Polvanthen 
ist das Wettrennen noch nicht so weit. 
Noch bat keine, im Handel befindliche 
Neuheit Mine. Cutbush bisher schlagen 
können. Auch Ellen Poulsen, die be¬ 
kanntlich Blut von Dorothy Perkins 
besitzt, ist mehr lacksrosa. als reinrosa auf 
Blaugrund. Sie entbehrt der Farbfrische 
ebensogut, wie Eduard VII. Wenn icb 
aber hier anschließend, eine Polyantlien- 
hybride nennen darf, die noch lange nicht 

| bekannt genug ist und für Gruppen sowohl 
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als auch Topf, eine noch unerreichte Vor- I 
wendbarkeit besitzt, so ist es die groß- 
bliitige, rahmgrundige * tieisclifarbig-rosa, 
oft auch violet überhauchte, Geduldig’sche 
Einführung Gruß an Aachen. Sie ist 
auf dem Wege, eine Weltrose zu werden; 
denn oft dauert es bei guten Sachen länger 
als inan denkt. 

Auf Helvetia, die wir zuerst in der 
Farbtafel kennen lernten, waren wir ge¬ 
spannt. Die im Rosar da ausgeHanzten 
Exemplare waren noch nicht entwickelt 
genug, ließen aber an aufbrechenden Knospen 
eine noch in der Farbe feurigere 
Fa r ben kö n i gi n in auffällig rotbronzener 
Belaubung und leider recht mangelhafter 
Füllung erkennen. Sie soll auch noch 
unter einem anderen Namen in Deutschland 
herausgegebeu sein iAlpenglühen? — D. 
Schrift!.). Als eine grünlich kremefarbene 
Kaiserin offenbarte sich Sr. de Gustave 
Fra t, als eine farl »vertiefte Maurice de Luze, 
die englische Züchtung Mrs. Walter 
Easlea. Schön als Farbrose ist weiter 
Senat e ti r M a s c u r a n <1, Schwefel mit 
apriko Mitte und eine der feinsten 
Pernet lauen ist und bleibt die goldig gelbe 
Rayon d’or, während Chateau des 
Clos Voageot, zu den besten samtig 
kastanienroten Teehybriden zählt. Weiter 
wären aufzuzählen von guten Auslands¬ 
neuheiten: Dad Stei l ing(Niel X Testout), 
die rah in farbige Niel, die stets gute Schnitt¬ 
rose Radiancc, die jedoch sehr knospig 
geschnitten werden muß, und die beste aller 
roten Teehybriden bis heute, Lieutenant 
C hau re. Sie wird alle ihre Konkurrenten 
bei Seite drängen, umsomehr sie ausge¬ 
zeichnet remontiert, vorzüglichen Stiel, gute 
Haltung, und prächtiges Laub hat. Ver¬ 
raten will ich einstweilen, daß die 
Leanders* sehe Dora van Tets noch 
leuchtender, tiefer und reiner in der Farbe 
ist, als Lieutenant V hau re. Wie sie 
mit jener in punkto Füllung konkurrieren 
wird, das ist bei Austellungsblumen schwer 
zu sagen. Das eine aber ist sicher, daß 
Dora van Tets eine glänzende Gruppen¬ 
rose, in der Art und Wirkung, wie 
Charlotte iv 1 emm und Leuchtfeuer 
werden wird. Sie hat übrigens in Farben- 
königin X Arthur die gleichen Eltern, 
wie General J aussen, die uns in Ham¬ 
burg zuerst vor s Gesicht kam. Auch 
in dieser Neuheit haben wir einen glänzen¬ 
den Wachser und llomontieror. mit Riesen¬ 
stiel und ff. Haltung* In der Form steht 
sic zwischen Testout und Lady Ashtown. 

Sie hat etwas Duft, kommt zumeist ein¬ 
stielig und ist, je nach dem Stadium des 
Erblü’hens, dunkelkarmin bis voll rosenrot 
gefärbt in ihren auffällig großen Blüten. 
Ihr Züchter, der durch die Mock-Rose 
sich einen Weltruhm errang, hält seine 
Janssen, für eine nicht minder wertvolle 
Gebrauchsrose, als Jonkheer .1. L. Mock. 
Auch die letztere hat man belobt und ge- 
tadelt und wenn ich erkläre, daß ich in 
der Julibitze, eben wo ich schreibe, einen 
Strauß schon den 4 teil Tag auf meinem 
Schreibtisch stehen habe, der noch von 
tadelloser Frische zeugt und wenn ich 
ferner behaupte, daß die etwas harte Zwie- 
färbung, sich im Wasser mehr und mehr 
ausgleicht und verschönt, dann meine ich, 
daß der aussterbenden La France, die 
uns die Erinnerung noch mehr idealisiert, 
als sie vielleicht war, von der wir doch 
endlich Abschied nehmen müssen, keine 
bessere Nachfolgerin als die Mock-Rose 
erstehen konnte. Freilich sie will gutes 
Wetter und guten Boden haben, dann ist 
sie wirklich eine Blume des Zeitgeschmackes, 
groß, schön und sieghaft. 

Eine feine Farbe hat LadyHillingdon, 
innen dottergelb, außen altgold, Haltung 
hervorragend. Mehr originell, als wertvoll, 
sind Barbier s Wiehmoos-Rosen, (Karne 
praktisch aus Wiehuraiana und Moosrosen) 

damit ist diese neue Klasse auch be¬ 
schrieben zusammengestellt. Nur poly- 
anthagroß sind die fein bemoosten Blumen. 
Daß Meister Kiese auch eine Polymoos 
(Polyanthe X Moosrose) besitzt, setze ich 
als bekannt voraus. 

Doch, verlassen wir das Ausland, dem 
wir aus Höflichkeit zuerst gedient haben 
und mögen mich die Rosenfreunde nicht 
schelten, wenn ich nur flüchtig über dessen 
Züchtungen liimveg geeilt hin. Jetzt zu 
den unsrigen: Haben sie schon einmal von 
einer gelbe n D r u s c h k i gehört V — Bei 
Kiese & Co., Vieselbach-Erfurt soll eine 
sein, aber man bekommt dort, wie in 
München-Gladbach, nur die Blumen zu 
sehen. Als Ausnahme (d. i. Redaktions- 
gebeimnis, warum? --) bekam ich dieser 
Tage, die ersten Pflanzen zu sehen. Riesig, 
ä la Druschki, im Wuchs, Laub an die 
Mutter gemahnend, aber noch größer und 
tiefer grün, Blume sehr der Mutter ähn¬ 
lich , fast noch größer erscheinend. Ein 
helles Nielgelb ist die Farbe. Ich glaube 
wohl, daß man recht hat. sie als die größte 
Ausstellungsneuheit des Jahres hinzustellen 
und daß wir in dieser Rose wohl keine 
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Enttäuschung erleben werden. Derselbe 
Züchter zeigt uns auch seine Gräfin 
Chotek, die vor 2 Jahren einen kleinen 
Meinungsstreit entfesselte. Sie ist eine 
allerliebste, rosafarbige, polyanthenbliitige 
Multiflora. Johanna Pfitzer stellt sich 
als eine lidit-kremefarbige Polyanthe vor, 
im Verblühen einen rosigen Schimmer 
annehmend. Kräftiger Wuchs soll ihr 
eigen sein. 

Nach dem Britzer- B ü r g e r m e 1 s t e r und 
Rosenfreund Schmiedigen, hat Kiese 
eine prächtige, einfachblühende, großblmnige, 
frisch apfelblütenfarbige, großdoldige Bank- 
rose, auch den Multifloren zugehörig, ge¬ 
tauft. die von allen Besuchern der Britzer 
liosar-Anzuchtgärten bewundert worden ist, 
besonders von Blunienkünstlern, die mir 
gerne die langgestielten Blutendolden ent¬ 
führt hätten! Sic ist wie wenige Multi¬ 
floren, total winterhart geblieben in diesem 
Rankroseii-Sehrecken&winter, bat enorme 
Rankdimensionen und ist bisher gänzlich 
mehltaufrei geblieben* Wollte ich noch 
mehr darüber reden, käme ich in den 
Verdacht, Ges chöftsrek 1 ame für Kiese be- 
treiben zu wollen. Sie ist gut, sehr gut, 
punktum! Nicht übel, aus dem gleichen 
Züchtersortimente ist Loreley, eine ziem¬ 
lich großblumige, dicht gelullte, schalen- 
förmig blühende Zwergrose, in einer feinen 
lachsrosa Färbung, ebenso die Neuheit 
Pc r 1 e v o n 31G1 a d b a c li (weil der Name 
zu langatmig ist, würde „M-Gladbach44 
auch genügen! —), ebenfalls eine Polyanthe, 
jedoch von kräftigem Wüchse, fast Noisette- 
artige, riesige Blutendolden bringend. Die 
Blumen haben einen durchsichtigen Kreme¬ 
grund und rosa Farbautlage. Dann ist 
aus dem reichhaltigen Neuheitensortimente 
von Kiese, noch Paula Gl egg zu nennen. 
Die samtig purpui’scharlachfarbcne Blume 
macht den Eindruck einer ltemontantrose, 
worauf auch das Holz hinweist. Das Laub 
läßt aber die Tea-Abstammung unschwer 
erkennen; also Teerosen-Hybride. Die 
stark bewehrte Pflanze, bringt vorzügliche 
Blumenstiele, auf welcher die würzig duften¬ 
den Blumen in schönster Haltung stehen. I )ie 
tiefrote Farbe soll sehr sonnenfest sein. 
Wäre die Blume noch um Einiges größer, 
würde sie eine große Konkurrenzsorte von 
der mehltauleidenden E u gk n e F ii rs t ab- 
geben. 

Daß die schöngefärbten Rusen erst dann 
Schnittroscn für den Handelsgärtner werden, 
wenn sie neben Haltbarkeit und Farbbe¬ 
ständigkeit, auch eine gewisse Blumen¬ 

größe besitzen, ist ja eine Forderung der 
Zeit und nur aus dem Grunde wird die 
Jacobs'sche Kaiser Wilhelm II., sich 
nicht über einen Sortiments- oder Lieb¬ 
haberwert erheben können, ln der Farbe 
würde sie sonst sicher mit der größten 
Sommerschnittrose Fischer & Holmes, 
den Wettbewerb aufnehmen können. Aber 
auch im Wuchs, in der Langt riebigkeit 
und im ständigen Blühen kommt diese viel¬ 
besprochene Neuheit nicht an jene heran. 
Weiter zeigte die Firma Wolter-Trier, die 
von ihr herausgegebene JacobsV'he Neu¬ 
heit Herzogin Marie Antoinette, 
die unstreitig eine der schönsten gelben 
Teehybriden ist. Daß ihr etwas Haltung 
mangelt, mag bei Wurzelholz veredlungen 
ein kleiner Fehler sein. Hochstämmig 
veredelt ist- sie. gerade deswegen von 
prächtigstem Effekte, wovon wir uns bei den 
ausgepHanzten, Jacobs’schen Hochstämmen 
überzeugen konnten. Neben manchem viel¬ 
versprechenden Sämling imponierte wohl 
.lodern der Weiter’.sehe Sämling No. 5 088., 
der man das Nielblut in der großen, edlen 
Blüte ansali* Man hätte dieser zart bern¬ 
steinfarbenen, im Zentrum aprikosengelb 
schimmernden Züchtung nur eine üppigere 
Belaubung gewünscht, als die Ausstellungs¬ 
blumen besaßen. 

Mit zwei duftenden Grüßen erfreuten 
uns Hoycr & Klemm, Gruna-Dresden. 
Sachsengruß, der eine, war sozusagen 
der Neuheiten-Olon auf vorjähriger Britzer- 
Ausstellung. Droseliki X Mme, .1 ulos 
Gravereaux, also vornehmster Abstammung! 
Viel nach der Mutter schlagend, ist die 
riesig große Blüte in Belaubung und Stiel, 
nahezu Druschki. Die Farbe, fleischfarbig- 
rosa auf weißem Grunde* mit farbfrischerer 
Mitte, erinnert etwas an die Vatersorte. Ihre 
Herausgeber betonen den Treib- und Schnitt¬ 
wert dieser unbedingt wertvollen Züchtung. 
Die andere, Gruß an Dresden ist ein 
Türke’sches Fabrikat und aus dessen Werk¬ 
statte pflegt Gutes nur zu kommen. Eltern : 
Prince.sse de Bearn V Dr. Müller’scher 
Sämling. Farbe: blendend scharlachrot; 
Knospe: länglich oval. Man wird auch 
diese Neuheit, schon der leuchtenden Farbe 
wegen, mit Vertrauen aufnehmen dürfen! 

Die Jacobs’schen Sämlinge, von deren 
Eintreffen ich zwar hörte, habe ich leider 
nicht zu sehen bekommen und vielleicht 
gibt uns Herr Jacobs selber einmal eine 
Sortenbesclireibung in unserer Rosenzeitung. 
Recht aussichtsreiche Kreuzungsversuche 
waren von Altmüller-Schwerin eingesandt. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a M. 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin 



ft*? !&&**!&&** 105 

Einzelheiten zu beschreiben, ginge zu weit, 
denn eigentlich muß man sieh schon bei 
Neuheitenkritiken aut handelsreife und 
auch möglichst benannte Züchtungen 
beschränken. Ein rosig-violetter, inter- 
ressanter Yeilelienbla ti Sämling, fiel mir da¬ 
bei angenehm auf. Einen wahrscheinlich 
wertvollen, wie mir beteuert wurde, 
schon jahrelang beständigen Sport von 
Aen uc 1]en M iiIler hatte dit* Hosenfirma 
Kreis—Niederwalluf ausgestellt, welche ein 
tieferes karmin in den Blüten herzeigte. 
Hat er zu der wirkungsvolleren Farbe noch 
die Eigenschaft, beim Verblühen nicht so 
unschön zu verblassen, als die Stammsorte, 
dann wird dieser Sport recht wertvoll für 
Reetpflanzung sein. 

Seinem Meister Kiese alle Ehre macht 
Obergärtner Portius, bei der Firma J. 0. 
Schmidt-Erfurt. Auch seine Befruchtungen 
zeigten, wie ich mich späterhin im 
Sc luni dt/sehen Etablissemen t übe rzc ugen 
konnte, so manche gute Zukunftsrose. 

1 de manigfaltigsten Veilchenblau- Kreuz¬ 
ungen — es gilt ja das Rennen um die 
Tblaue Rosea die bisher nur in den Tages¬ 
zeitungen existierte — hatte seine Firma 
zur Schau gebracht, aber nur eine (die 
Vaterrose ist Mine. Norb. Levavasseur) soll 
davon in den Handel kommen. Rankrose ge¬ 
blieben, Belanbung an den Vater erinnernd, 
übertritft dieser Sämling die Mutter vor¬ 
erst in der Füllung. Tief mauveviolett, 
ähnlich wie die beliebte Nelke „Mikado“, 
ist die Färbung. Duft ebenso schön, wie 
bei Veilchenblau ^Lindenblütenartig). Auch 
ein Lyon-Rose-Sämling, der eine Stiel- 
verbesserung auf wies, war da, dann ein 
T ausend sc h ö n X -Ae 1111 c h e n M ii Iler- 
Abstamm, welcher sich durch Groß- 
hlumigkeit in den rosig lilaen, silbrig 
grundierten Blüten auszeichnete. Als 
handeis fertig, darf ich die Schmidtsche 
Neuheit Feuerzauber (Prince Camille de 
Hohan X Charlotte Klemm) nicht ver¬ 
gessen. Sie ist, was ich bezügl. Härte für 
wertvoll erachte, fast rein remontantbliitig, 
hat die heilscliarlachfarbene, außerordent¬ 
lich leuchtende Farbe der Mutter und 
dürfte eine wertvolle Gruppenrose abgeben, 
zumal sie, wie ich mich in Erfurt über¬ 
zeugte, bei harter Belaubung und starker 
Bestackelung, ausgezeichnet remontiert. 
Kolossal in der Blume ist Parseval, 
in der Form wie Heinrich Miinch, 
eine Teehybride (Testout X Dr. Grill), 
zart lachs auf fleischfarbig - kremigem 
Grunde, mit lila Schein. Mit einem rein- 

blütigen Levavasseur-Sämling in Rosa (auf 
lachs Grund), leider noch imgetauft, der 
eine anmutige Knospenform besitzt, bei 
Hitze kaum merklich blasser wird und das 
schöne Laub der Mutter trägt, beschließe 
ich den Reigen der J. C. Schmidtschen Ein¬ 
sendung und meine Neuheitenbesprecliimg, 
die — weil zumeist an den Blumen aus¬ 
genommen — meinerseits so objektiv wie 
möglich gegeben ist und nicht Anspruch 
darauf erheben soll, gänzlich fehlerfrei und 
lückenlos zu sein. Kohlmannslebner. 

Rosen auf der Londoner internationalen 
Gartenbau-Ausstellung. 

ln den Tagen vom 22. bis 30. Mai d. fl. 
genoß London das Schauspiel einer Garten¬ 
bauausstellung, wie sie die Welt wohl noch 
nie zuvor gesehen hatte. 1 )er große Chelsea- 
Park am Themse-l'fer war in ein Zeltlager 
verwandelt, das die kostbarsten Blumen- 
scliätze der Welt in sich barg. 

Viele Auswärtige haben sich vielleicht 
durch den (Jedanken davon abhalten lassen, 
daß um diese Zeit noch nicht genügend 
blühe. Und doch hat es die Kunst der 
Gärtner heute dahin gebracht, daß sich 
überall der reichste Blütenflor entfalten 
konnte. Was die Gartenkultur in England 
so stark ge fordert hat, ist die regelmäßige 
Veranstaltung von Gartenbauausstellungen 
gewesen. Es hat sich auf diese Weise auch 
eine Ausstellungsteclmik entwickelt, die in 
vielem für uns vorbildlich sein kann. 

Einen besonders reizvollen Teil dieser 
letzten großen Londoner Ausstellung bildete 
die Abteilung Rosen, die in kolossalen 
Mengen ausgestellt waren, abgesclmitten 
sowohl, als in Topfen und Kübeln. Sie 
wirkten in der Mannigfaltigkeit ihrer Blüten 
überwältigend. Nicht Rosen-G nippen oder 
-Beete waren es, die man hier vorführte, 
sondern Rosengärten von 100 bis 210 und 
mehr Quadratmetern Größe. Die ausge¬ 
stellten Rosen dürften insgesamt eine Fläche 
von ca. 2 Morgen bedeckt haben. 

Als Aussteller begegnete man in erster 
Linie Namen, welche eng mit den Rosen ver¬ 
knüpft sind, wie Paul & Sun, Turner, Dickson, 
G. Mount & Son, Pernct-Dueher und vielen 
anderen. Sie leisteten alle Erstaunliches. 
Von deutschen Rosenzüchtern waren nur 
Münch & Haufe vertreten. 

Den großen Eindruck der Rosenaus¬ 
stellung erhielt man von den Rankrosen. 
Welch eine andere Rolle die Rankrose in 
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England spielt, als es bei uns leider der 
Fall ist. obwohl gar kein Grund vorliegt, 
unseren Gärten diese sommerliche Schön¬ 
heitskrönung zu versagen — das sieht mau 
auch daraus, daß die großen englischen 
Gärtnereien drei bis vier Meter hohe Kletter¬ 
rosen in Töpfen lest eingewurzelt zum 
Verkauf den ganzen Sommer über bereit 
halten. Der Preis derselben, 10 15 Schilling 
für das Stück, erscheint auf den ersten 
Blick allerdings etwas hoch. Das Ver¬ 
fahren ist sehr nachahmenswert, da man 
nur so schnelle Wirkungen erzielen kann. 
Vor allem fielen überall die langen Gänge 
aus Naturliolz auf mit kleinen Häuschen 
in der Mitte, ganz übersponnen von pracht¬ 
voll entwickelten Kletterrosen, über und 
über mit Blüten besät. In jeder Rosen - 
gruppe waren sie vertreten und bildeten 
so den Hauptbestandteil aller ausgestellten 

Rosen. In allen möglichen Ver wendungs¬ 
arten wurden sie vorgeführt. 

Minnehaba, White Dorothy, Lady Godiva, 
Orimsön Rambler, Blush Rambler, Austrian 
Yellow, Hiawatha, Lady Gay, Dorothy 
Perkins, Excolsa, Tausendschön u. a. waren in 
Tausenden von Pflanzen zu sehen. Tausend- 
schön. hochstämmig wie niedrig, war überall 
zu finden, ebenso Mrs. Catbush und Lady 
Godiva. 

In großen Mengen und meist Pracht¬ 
exemplaren waren die drei Sclmittroscn: 
Ulrich Brunner, Mrs. .lohn Illing und Frau 
Karl Druschki vertreten. Man sah auch 
noch große Rosenpyramiden mit unzähligen 
offenen Blumen, wie man solche früher in 
England vorführte und noch auf den Pariser 
Schauen findet. Dann folgten Gruppen von 
Neuheiten mit Kamen und Sämlinge, 

Wir wollen nun kurz die hervorragendsten 
Leistungen besprechen: 

Im französischen Zelte führte 
Pernet - Bücher, Lyon 
einen Teil seiner Neuheiten 
vor. Diese, in großen Töpfen, 
meist mit vielen Blumen be¬ 
setzt, zum Teil auch einblu¬ 
mig gezogen, bildeten den 
Iläuptanzielmngsjiimkt, des 
französischen Zeltes. Eine der 
IV rnc t sei ton N o uz üc 111 un gen, 
Madame Edouard Harriot, ein 
Sport der Lyon-Rose, erhielt 
den wertvollen goldenen Pokal 
des bekannten Weltblattes 
„Daily Mail*, für die beste, 
noch nicht im Handel befind¬ 
liche Rosenneubeit, Diese neue 
Rose ist größer und dunkler 
als die Lyon-Rose und bedeutet 
wohl eine Verbesserung der¬ 
selben; doch scheint sie zu 
kurzstielig und nicht genügend 
gefüllt zu sein. FitrdenSehnitt 
dürfte sie deshalb weniger 
geeignet sein, doch wird sie als 
Gruppen- und Hochstammrose 
sicherlich Beachtung finden. 
V on verschiedenen Seiten 
wurden Stimmen laut, daß 
der Preis für diese Rose zu 
hoch sei. Doch wem hätte 
sonst der Preis gegeben werden 
sollen? Die Bewerbung um 
denselben war gering, wie über¬ 
haupt wenig wirklich wert¬ 
volle Neuzüchtungen vor¬ 
handen waren. 

Suubtirst, Tcebybridc. 
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Eine der besten Neuheiten von Pernet- 
Duchcr war unstreitig die Teehybride 
Willowmere, eine rein und lebhaft rosa¬ 
farbene Rose von vollendeter, eleganter 
Form und mit umgeschlagenen silbrig- 
glänzertden Petalenriindern. die im Herbst 
dieses .Jahres in den Handel kommt. 

Von weiteren Neuheiten Fern etse her Züch¬ 
tung sind vor allem Sunhurst (siehe Abbild.) 
und Madame Charles Lutaud zu nennen. In 
Sunhurst haben wir eine gelbe La France, 

während Mine Charles Lutaud hinsichtlich 
der Form und Farbenpracht als gelbe 
Testout der vorigen sich würdig anreiht. 
Beide entwickeln schöne, große Blumen und 
sind von sehr kräftigem, aufrechtem Wuchs, 
mit rötlich bronze-grüner Belaubung: das 
Laub der Madarno Charles Lutaud ist noch 
etwas dunkler. 

Sunhurst öffnet ihre herrlichen Blumen 
sehr zeitig, bleibt aber tagelang, ihre gute 
Füllung langsam entfaltend, von schöner 

Die Kosen auf der Internationalen Gartenbau-Ausstellung in London 1912. 
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Form. Die Blumenblätter dieser Sorte sind 
außen von leuchtendem, weißlichem Gelb, 
nach der Mitte zu schön sattorange gefärbt. 

Mine Charles Lutaud besticht im Erblühen 
durch ihre geschlossenere Form und die 
prachtvolle, tief chromgelbe Farbe. Außen 
sind die Fetalen leicht griinlichrosa, safflor- 
rosa sagt der Züchter, überhaucht. Voll 
erblüht ist die Blume, ähnlich Testout, 
mehr kugelig und verblaßt etwas. Sie ist 
ein Sämling von Marquise de Sindty. Beide 
werden sicher für die nächsten Jahre be¬ 
gehrte Sorten werden. 

Weiter wären zu nennen Madame Edmond 
Bestand, die mit dem Pokal des Kassiers 
Sir Jeremiah Colman bedacht wurde: ferner 
die schon bekannte Lieutenant Chaurc, 
dunkelrot, President Vignet, eine verbesserte 
Etoile de France, und Constance, eine neue 
gelbe Sorte. 

E, Turbat & Co, Orleans, brachten 
die neuen Polyantha Maman Turbat, frisch- 
rosa, und Yvonne Rabier, weiß gefüllt. 

Die beste Gesamtleistung in Bosen war 
zweifellos die der Firma Geo Mount & 
Sons,Canterbnry. Diese Firma brachte 
in abgeschnittenen Blumen wunderbare 
Exemplare von Ulrich Brunner, Mrs John 
Laing, Frau Karl Druschki, Riclimond, 
Killarney, 31 me Melanit» Soupert, Lady 
Hillingdon und anderen mehr, wie man sic 
so rasch nicht wieder findet. Beispielsweise 
konnte man unter den Blumen von 31 rs 
John Laing solche mit einem Durchmesser 
von bis zu 17 cm feststellen (siehe Abbild.}. 

In der Gr uppe von W. C u t b u s li & 
Sons, London, war die reich blühende, 
kleine weiße Polyantharose Mrs H. Cutbush 
zu sehen, die man auch zu Hunderten in 
anderen Rosengärten bewundern konnte. 

Orl<5ans-Rose und Jessy, beide in groß¬ 
artiger Kultur in dieser Gruppe, waren 
mit das Beste der Ausstellung in neuen 
Polyantharosen. Ein großes und reich¬ 
haltiges Sortiment Rankrosen hatte die 
Firma Paul & Sons, Cheshunt, aus¬ 
gestellt. 

Die alte Firma W. Paul & Sons, 
Waltham- Cross, war ebenfalls glänzend 
vertreten. 

In dieser Gruppe fielen besonders die 
prächtigen Blumen von Lady Hillingdon 
und Lyon-Bose auf. Weiter waren ver¬ 
treten Juliet mit herrlichen rotgoldenen 
Blumen. Lady Downe rahmgelb und George 
C. Waudt leuchtend rot. Große Mengen von 
Orleaus-Rose und Jessy bildeten den Unter¬ 
grund für die oben auf geführten, in Töpfen 

gepflanzten Sorten, die überreich mit Blumen 
besät waren. Ophelia, eine Neuheit dieser 
Firma, zeigte Chatcnay-Charakter. 

A. Dicksou & Sons, Xewtownards, 
brachten ihre Neuziichtung Geo Dickson, 
eine dunkelrote Teehybride, prächtig in 
Farbe, Form und Haltung. 

Der Firma B. K. Cant & Sons, Col- 
ehester, wurde für die Neuzüchtung SaUy 
ein erster Preis zuerkannt: die Blume ist 
hellgelb, in der Mitte durch Rosa verstärkt. 
Aufgebläht erschien sie nur schwach ge¬ 
füllt; auch ließ sie durch Verblassen der 
Farbe zu wünschen übrig. Besser war 
entschieden die mit dem zweiten Preis be¬ 
dachte Züchtung Mrs E. Alford von Lowe 
& S h a w y e r. TJ x b ri dge. Diese Sorte hat 
(•hatenay-t'haraktcr, große spitze Blume, 
die nach der 3Iitte in Gelb-orange über¬ 
geht. Dieselbe Firma brachte noch eine 
sehr gute Neuheit in Rosa: 3Irs George 
Shawyer mit großen Blumen, gut gefüllt 
und von eleganter Form. 

Außer den oben angeführten englischen 
und französischen Ausstellern waren noch 
belgische und holländische Firmen und als 
einzige deutsche Firma Münch & Haufe, 
Leuben, vertreten. Letztere zeigte die 
seit längerer Zeit schon im Handel befind¬ 
liche rosafarbene Druschki: Heinrich 3Iünch, 
die wohl als Treibrose sicherlich eine Zu¬ 
kunft haben wird. 

Erwähnt sei noch, daß man in der Schnitt¬ 
blumenhalle dieselben Sorten, die man 
draußen zu Tausenden bewundern konnte, 
auch hier in kolossalen 31 engen wieder fand. 
Und welch ein prächtiges Bluinemnaterial 
bot sich dem Auge in den langstieligen, 
eintriebig gezogenen, Ulrich Brunner, Laing 
und Druschki. 

Und wenn wir nun auf all das Gesehene 
zurückschauen, können wir sagen: alle hohen 
Erwartungen sind erfüllt worden, die Aus¬ 
stellung war großartig, und mit Bewunde¬ 
rung sah man die reiche Fülle der Blumen 
und Farben. N. 

Rosenschau in Dresden. 
Die Kgl. Gartenbaugcsellscliaft „Flora“ zu Dresden 

veranstaltete am 20. und 21. Juli d. J. eitle Rosen- und 
StaudenWumenschau, welche reich beschickt war. 

Besonderes Interesse erregte der Schön h ei ts- 
wett bewerb für Rosen. Auf einer Tafel waren 
20 der schönsten neueren und älteren Züchtungen in 
Gläsern mit 5 bis 10 Rosen einer Sorte aufgestellt, die 
eigens durch eine Kommission aus all den vielen ein- 
gebrachten Ausstcllungsrosen als die schönsten ausge¬ 
sucht worden waren. Man wollte erfahren , welche 
Farben und Formen der Blumen vom Publikum bevor- 
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xugt werden. Auf ausgegebenen Stimmzetteln, konnten 
die Besucher die nach ihrer Ansicht schönste 

wählen. Das Publikum nahm an dieser Abstimmung 

regen Anteil. Die Konkurrenz war nur Mir den ersten 
Tag bestimmt und ergab nach Ausschaltung der mehr¬ 

fach bczeichneten, also ungültigen Stimmzettel, daß die 

Lyon Rose die meisten Anhänger hatte; ihr folgte 

Königin Carola und die «bitte im Bunde war F rau 
Carl D rusch ki. Caroline Testout war in diesem 
Weil beweib nicht inbegriffen. 

Das Gesamtergebnis der Wahl war folgendes: Es 
eihielten Stimmen: 
Lyon Rose . . . • 87 Natalie Büttner . ♦ 24 
Königin Carola . . 81 Dean Hole .... 22 

Frau C. Druschkl . 44 Heinrich Münch . . iS 

Van Houtle . . . . 43 Farbenkünigin , 17 
Mme. Maurice de i.uze 39 Melanie Soupert 12 

Mildred Grant . . . 27 Leuchtfeuer . . . ♦ 7 
Kaiserin Auguste General Jaqucminot . 2 

Victoria . . ♦ . 26 Souv. du Präsident 
Laurent Carle . . - 25 Carnot. 2 

Sachscngniß . . . 24 Fisher und Holmes . 1 

Rosenschau in Stettin* 
Der Stettiner Gartenbau verein veranstaltete 

am 6. und 7. Juli d. J. eine Rosenscliau. Die Vorbe¬ 
dingungen iür den Erfolg einer solchen waren sehr günstig, 

da bereits seit 10 Jahren in Stettin keine Rosenaus¬ 

stellung mehr stattgelunden hatte. 
Die Schau umfaßte abgeschnittenc Rosen, Rosen in 

Töpfen und Binderei aus Rosen. 
Ausgestellt hatten die bekanntesten deutschen Rosen- 

firmcn. 
Die Gruppe von W. Kordes, Elmshorn, dessen 

Schnittrosen in zwangloser Anordnung und nach Farben¬ 

tönen abgestuft, aufgeslcllt waren, entfachte die größte 

Bewunderung Im übrigen waren dieselben Neuheiten 

wie in M.-Gladbach zu sehen. Iloyer & Klemm brachten 
ihre „Sachsengruß“, die schon im vorigen Jahre in Britz 

allgemeines Aufsehen erregt hatte. Die Teehybride von 

Robert Türke „Gruß an Dresden“ war ebenfalls 
hervorragend vertreten. Auf die sonstigen Neuheiten näher 

einzugehen, die A11m ü 11 c r-Sch w e r i n , Jacobs- 

Weitendorf, 11 öttner-Frankfurt a. O. u. a. ausgestellt 

hatten, dürfte zu weit führen. 
Medaillen oder sonstige Auszeichnungen waren irn 

Programm nicht vorgesehen. Die Ausstellungslcitung 
konnte jedoch nicht umhin einige Aussteller liir ihre 

Neuheiten zu belohnen. R. 

Rosenschau in Osterwieck. 
Der Osterwiccker Gartenbauverein veranstaltete am 

7. juli d. J. im dortigen „Ratsgarten“ eine Rosen schau. 

Leider waren durch die regenreichen Tage der letzten 

zwei Wochen die Teerosen vernichtet, sodaß in der Haupt¬ 
sache Teehybriden, Noisette-, Polyantha- und Schling¬ 

rosen vorherrschten. 15 Aussteller beteiligten sich an 
der Veranstaltung, darunter das Rosar zu Sangerhauson, 

das ca. 300 Sorten brachte. Ueber das zur Schau Ge¬ 
stellte herrschte bei allen Austellungsbcsuchern nur eine 

Stimme des Lobes. Man war allgemein überrascht durch 

die Mannigfaltigkeit und Schönheit des Gebotenen. 

Vom internationalen Rosenwettbewerb in 
Bagatelle. 

Das internationale Preisgericht hat von den S5 

Rosensorten, die im Jahre 1911 angepflanzt worden waren, 

drei Züchtungen Peru e t -D u che Es als beste bezeichnet, 
nämlich Sun bürst, President Vignet und 

Rayon d'o r. Die Reihenfolge, wie die drei Sorten 

hier genannt sind, soll ihrem Werte ungefähr entsprechen 

Pernet'Ducher hat auf die Goldene Medaille der 
Jury im Interesse jüngerer Züchter verzichtet. Da das 

Preisgericht aber keine andere Züchtung dieser Aus¬ 
zeichnung für würdig befunden hat, wird die Goldene 

Medaille in diesem Jahre überhaupt nicht vergeben 

werden. Herr Croibier-Lyon, dessen Neuzüchtung Mad. 
Jules Bouche die für die Verleihung der goldenen Medaille 
vorgeschriebenen 10 Punkte erhielt, jedoch trotz des 

Verzichts Pernel-Duchers nur mit einem Wertzeugnis 
ausgezeichnet wurde, legte inzwischen Protest dagegen ein. 

Werl Zeugnisse erhielten außerdem folgende drei 

Sölten: 
M ad. J u lc s Bouche, Theebybride, (GfOlbier), Frau 

Margarete Möller, Teehybride, .Poulsen;, Orleans- 
Rose, Polyantha, (I.evavasseur). 

Auszeichnungen erhielten : 
E t h e 1 Malcolm, Teehybride. (Mac Gredy 1 und 

M aman Turbat, Polyantha, (Tnrbat & Co.). 
Außer diesen besonders ausgezeichneten Sorten sollen 

noch die folgenden die Aufmerksamkeit der Preisrichter 

auf sich gelenkt haben; 
Rödhätte, Polyanlhahybnde, (Poulsen), American 

Pillar, Kletterrose, Conard & Jones), Reine Mere d’Italie, 
Teehybride, (Bernaix), Erna Teschendorff, Polyantha, 

(Teschendorf!), May Flowcr, Teehybride, iE, G, Hill), 

Mrs. Herbert Stevens, Teerose, (Mac Gredy), 

Roseii-Nciilieiteii. 

Allerneueste Rosen, kontinentalen, eng¬ 
lischen und amerikanischen Ursprungs. 

Kletterrosen. 

Climbing Mrs. W. H. Cutbush Ealing). Blaß¬ 
rosa wie die Muttersorte, von welcher sie ein 
Sport ist. Immerblühende Kletterrose. 

Garisenda BonfiglioU). Wichuraiana < Souvenir 
de la Malmaison. Zartrosa und Form der Mal- 
nmtson, Blumen kleiner. Stark rankend, in 
großen Sträußen blühend. 

Germaine Lacroix (Dnbreuil). Weiß, mit fleisch¬ 
farbigem Anstrich. Prachtvolles Gegenstück zu 
Crimson Rambler, von der sie stammt. Lang- 
rankend und reichblühend. 

Greta Fey 1 Straßheim). Wichuraiana. Fleischfarbig 
rosa, gleicht einer gefüllten Winde, Grüße der 
Mulmaison-Nelke, meist einzeln blühend. Blüht 
später als die anderen Kletterrosen, Ende Juni 
bis Juli. 

Kiondyke Paul & Son . WIchur. Hybride. Gelb in 
Primelgell) verblaßend. Zierlich schlängelnd. 
Mittelgroße Blumen, zu zahlreichen Sträußen 
vereint. Winterhart, schön belaubt. 

Mme* Huguette Despiney (Girin). Salm-« »range¬ 
gelb, in zartrosa übergehend. In Sträußen von 
von 3—5 Blumen, oft einzelständig. Kräftig, 
stark rankend, sehr wohlriechend, auffallende 
Färbung. 

Niedrige Wichuraiana und Polyantha. 
Bordüre (Barbier & Cie.). Wichuraiana. Rein Kar¬ 

min, klein, gefüllt, gut gebaut. Vomiert, nicht 
an der Sonne. Ausgezeichnet für Einfassung 
und Topfkultur. 
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Maman Turbat iTnrbot & Cie.). Polyantha. Zart 
chinesisch rosa, pflrsich lind anrora nuanciert. 
Rückseite zart fleischfarbig. In Sträußen von 
30—50 Blumen. Von großer Zukunft für Beete, 
Topfkultur und Schnitt. 

Maria Kannen (M. Leenders ä Oie.). Strauch seht 
niedrig, gedrungen und regelmäßig. Laub schön 
glänzend, dunkelgrün Heichldühend, Blume 
klein gefüllt, duftend : Farbe rein weiß. Wert¬ 
voll fiir klebte, niedrige Gruppen und Einfassungen. 

Marthe Keller iWalter-Felberg). Polyantha. Por- 
zellamvciß, Mitte weißgelb, nach dem Rand in 
Iikrosn Übergehend. Blumen mittelgroß, dicht 
gefülltj lockere Rispen bildend. Fiir Hochstamm, 
Topf und Gruppen sehr empfehlenswert. 

Merveille des Rotlges >PiibreuiL. Polyantha. In¬ 
tensives. blendendes, samtiges. Karmesinrot wie 
bei Gdndr&l Jaciiueminot, Elegante Sträuße 
bildend. Erstklassige Neuheit. 

Teerosen. 
Alexander Hill Gray (A. Dickson & Sons . MardchaP 

Niel-Zitroneiigelh. Sehr groß und von vollendeter 
Form. Wunderbar reichblühend. Idealrose fiir 
Topfkultur und Ausstellung. Sehr wohlriechend. 
Goldmedaille der Nat. Bose Society. 

Charles Dingee Dingee ü ConardCo.). Hormosa X 
White Maman Cochet. Zentrum rosa, in rahm¬ 
weiß mit rosa Schein verlaufend, sehr groß, ge¬ 
füllt, schön geformt, feststielig. Sehr reichblühend, 

Hamlet i Vignerom. Lachsgelb, in rotgeflecktes Rosa 
übergehend. Lange und spitze Knospen: große, 
gefüllte, aufrechtstehende Blumen. 

Isa.bea.it (Bon-figHoli Kaiserin Auguste Victoria X 
Cr. Nahonnand. Fleischfarbig weiß, La-France- 
rosa nilanciert im Zentrum. Rückseite dunkler. 
Sehr lange einzelständige Knospen; schöne Blume 
auf langem Stiel. 

Teehybriden, 
Carine (A. Dickgon & Sons'. Knpfcrig lachsfarben 

orange-, kann in- und isabellfarbig angehaucht 
Unbeschreibbare Färbung, Lange Knospen und 
vollkommene aufrechtstellende Blumen. Ideale 
Rose fiir Beete und Dekorationszwecke. .Sehr 
vornehm, 

Climbing Mme, Jules Grolez (A. Gamom. Sport 
von Mine, Jules Gröle®. Sehr schönes, glänzendes, 
frisches Ghinesischroea. Große gefüllte Blume. 
Rankend. 

Colonel Gruau Perdriolle). Scnateur Maurice Faure 
X Reine M.-Henriette. Lebhaft rot im Zentrum, 
Umfang mal ven rosa. Große, reich au Broten de 
Blumen. Eine der schönsten Rosen fiir Mauern 
und Laubengänge. 

Comte G. de Rochemur A Schwärt®). Xavier 
Ollbo X Gruß an Teplitz. Leuchtend Scharlach- 
und zinnoberrot. Zentrum feurig. Umfang weißlich¬ 
ros a. Sehr große Blume von schöner Haltung. 
Verblaut nicht. Sehr wohlriechend und reich¬ 
blühend. Beet- und Schnittroge. 

Comtesse Maria-Christina Pes (Bemaix , Sati- 
niertes, leuchtendes und frisches Ghinesischrosa, 
das an der Sonne seinen Glanz nicht cinbüßt. 
Große, sehr schöne Blume, die sich zierlich öffnet. 

Counteß of Saftesbury Hngh Dickeon). Silberig 
Karmin, an den Rändern mnschelrosa gefleckt. 
Große Blumen von feiner Form und gerader 
Haltung. Die wahre .D rusch ki* unter den 
rosafarbenen Rosen. Goldmedaille der Nat. Rose 
Society. 

Desdemona (Paul K Son). Helles, undurchsichtiges, 
anziehendes und seltenes Rosa. Große, kugel¬ 
förmige, leicht öffnende Blumen. Guter ILerbst- 
blülier. Aeußerst wohlriechend. 

Double Pink Killarney (Robert Scott & Son). 
Eine verbesserte, viel gefülltere Killarney, von 
der sie ein Sport ist. W ertzeugnis der American 
Itose Society. 

Duehess of Westminster A. Dickson vV Sons). 
Reizend hcllkrapprosa, ganz neue Färbung. Voll¬ 
kommene, große Blume. Sehr wohlriechend. Her¬ 
vorragende Ausstellungsrose. 

Edg. Blanchard (A. Duron). Frisch rosaweiß. Sehr 
groß, gefüllt, aufrecht und einzelständig. Zentrum 
fransenartig. Reich blühend. 

Edward Mawley (Mo. Gredy) Samtig Karmesin. 
Sehr groß, mit steifen Fetalen. Reichblühend 
und wohlriechend. 

Eliszabeth B. R. Cant ä Son\ Dunkel nelkenrosa, 
heller gegen den Rand. Große, gefüllte, spitze 
Blumen. 

Ferniehurst (A. Dickson & Sons). Rein kupferig 
nelkenrosa auf isabellfarbenem Grund; seltene 
schwer zu beschreibende, zarte Aurora-Färbung, 
Kugelförmige, große, vollendete Blume von 
köstlichem Wohlgeruch. 

Florence Haswell Veitch [Win. Paul & Son). 
Leuchtend scharlachrot mit schwarzen Schatten. 
Ausgezeichnete Form. Auffallend durch lebhafte 
Färbung, Völlige ruch und Blütenreich tum. Wert¬ 
volle Schlingrose für Solitärpflanzc und Hauer- 
bekleidung, Schnittrose I. Ranges. 

Franees Charteris Seton (Wm. Paul & Son). 
Dunkel nelkenrosa. Sehr groß, gefüllt, schöne 
Form. Sehr wohlriechend. 

Freda (Paul & Son). Sehr vornehm altrosa. Präch¬ 
tige Form und Färbung. Sehr reichblühend. 

Fürstin von Pleß (P. Lambert), Mme. Caroline 
Testout X Conrad F. Meyer. Weiß mit leicht 
rosagelber Mitte. Blume groß, schön geformt, 
lange haltend. Park- und Schnittrose. Duftend. 
Der Rugosa-Charakter ist erkenntlich. 

Georgette & Valentine (Bemaix). Weiß, Zentrum 
ladisrosa. Groß, steife Fetalen, becherförmig, auf¬ 

recht, einzelständig. Elegante, reichblühendo 
Sorte. 

Grange Colombe (P. Gnillot). O&roline Testout X 
Lady Ashtown. Silberig fleischfarbig rosa, mit 
lebhafterem Zentrum. Groß, gut gefüllt, becher¬ 
förmig. 

Lady Barham (A. Dickson & Sons). Fleischfarbig 
Korallen rosa, muschelorange nf lanciert. Blume 
übergroß, anfrechtstehend, majestätische Er¬ 
scheinung. Starker Teerosengeruch. 

Lady Bathe B. K. Cant . Rahmweiß, pfirsichrosa 
im Zentrum. Blume an frech tstehend, groß, ge¬ 
füllt, schön geformt. 

Lady Downe (Wm, Paul & Son), Isabellfarbig, 
Zentrum dunkelgelb, in blaß übergehend. Blume 
groß und aufrecht, 

Lady Greenall A, Dickson & Sons). Intensives 
safranorange auf dunkel rahmweiß. Einzig da¬ 
stehende Färbung. Blüht überreich. Eine der 
besten neueren Rosen. 

Lady Catherine Rose (S. Bide & Sons). Antoine 
Rivoire X Ea Fraicheur. Zartes Rosa der Sorte 
La Fraicheur, mit denselben eigentümlichen 
Zeichen an den Fetalen. Haltung von Antoine 
Rivoire init aufrecht stehenden Blumen. Von 
köstlichem Wohlgeruch* R, 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Rosengärten 

Rosenpark mit Rosarium in Berlin-Britz. 
Zur Erlangung von Entwürfen für einen Rosen- 

park mit wissenschaftlicher Rosensatmnlung (Rosarium)« 

in Berlin-Britz, hat <!er Rosarium-Ausschuß daselbst, 

einen öffentlichen Wettbewerb für alle Garten¬ 

architekten und Architekten Deutschlands, ausgeschrieben. 

An Preisen sind angesetzt t 
I. Preis: 2000 Mark 

II. Preis: 1000 „ 
UI. Preis: 600 ,, 

Der Ankauf weiterer Entwürfe für je 300 Mark bleibt 

Vorbehalten. 
Dem Preisgericht gehören folgende Herren an: 

Brodcrsen, Kgl. Gartenbaudirektor, Berlin. 
Freudemann, Kgl. Tiergartendirektor, Charlotten- 

bürg. 
Grotgau, Gemeinderat, Berlin-Britz. 
Dr. Muthesius, Geh. Reg.-Rat, Zehlendorf. 

Dr. Oldenburg. Geh. Reg.-Rat, Friedenau. 

Ries, Städt. Gartendirektor, Karlsruhe. 
Schmiedigen, Bürgermeister, Berlin-Britz. 

Sichert, Kgl. Gartendirektor, Frankfurt a. M. 

Stahl, Schriftsteller, Wilmersdorf. 
Weimar, Gemeindeverordneter, Berlin-Britz. 

Wen dl, Gärtnereibcsitzer, Berlin-Britz. 
Dr. Wrcdc, Rittergutsbesitzer, Ilornhausen, 
Zeininger, Kgl. Hofgartendirektor, Potsdam, 

Die Entwürfe sind bis spätestens den 15. Okt, 1912 

einzusenden. Die Unterlagen sind von dem Gemeinde¬ 

bauamte gegen Einsendung von 3 Mark, die nach Ein¬ 
reichung von Entwürfen zurückerstattet werden, zu 

beziehen. K. 

L 

Verschiedenes. 

An die Züchter von Rosen-Neuheiten. 
Gemäß den auf den internationalen Kongressen der 

U- H, P. I. in Luxemburg 1911 und in London 1912 
gefaßten Beschlüssen soll, beginnend mit diesem Jahre 

(1912) ein Registd der neuen Rosenvarietäten, die 1913 
in den Handel gebracht werden sollen, angelegt werden. 

Der Zweck ist eine offizielle Liste der Klassi¬ 
fikation und Beschreibung der Rosenneuheiten nach den 

Angaben der Züchter einzurichten. 
Für den Anfang ist Herr Brault, Direktor der Baum¬ 

schulen Andre Leroy in Angers (Frankreich) mit der 

Führung dieses Verzeichnisses betraut worden. 
Der Züchter neuer Rosen-Varietiiten wollen das Ver¬ 

zeichnis ihrer Neuheiten Herrn Brault direkt einsenden, 

der ihnen den Empfang in der Reihenfolge des Einlaufs 

bestätigen und ihnen gleichzeitig die Nummer mitteilen 

wird, unter welcher die neuen Varietäten in das offizielle 

Sonderregister aufgenommen worden sind. 

Um die Beschreibung möglichst kurz zu halten, ist in 

Luxemburg beschlossen worden, daß diese Beschrei¬ 
bungen drei Zeilen nicht überschreiten dürfen und daß 

gleichzeitig die Serie, in welche die neue Rose aufzu- 

nehmen ist, namhaft gemacht werden soll, das heißt, 

daß der Züchter anzugeben hat, ob Tee, Teehybride, 
Remontant usw. (wenn möglich ist die Beschreibung 

französisch, deutsch und englisch abzufassen). 
Um die Druck- und andern Kosten für diese allge¬ 

meine Liste, welche H«t Brault am F.nde der Saison 

auf Wunsch einsenden wird, zu decken, ist beschlossen 

worden, daß für jede neue Varietät, die eingetragen 

I 
■ 

werden soll, zwei Franken zu zahlen sind. Jede Ein¬ 
sendung, welcher die Kosten für Aufnahme nicht bei¬ 

gefügt sind, wird als nichtig und nicht geschehen be¬ 

trachtet. 
Angers, den 27. Juli 1912. 
Der Bearbeiter der Klasseneinteilung neuer Rosen. 

Brault. 
Langsur, den 27. Juli 1912. 
Der Vorsitzende der Internationalen berufsgärtn. 

Vereinigung (U. H. P. I.) H* Müller. 

Mein Besuch des Rosariums in Sanger- 
hausen. 

Auf einer Reise nach dem Harz am 11. Juli 1912 

stieg ich in Sangcrhauscn aus, um das, von meinen 
Rosenfreunden mir schon so oft empfohlene, Rosarium 

kennen zu lernen. Vom Bahnhof aus führt der Weg 
bergab und bergauf mitten durch das ruhige, verträumte 

Städtchen, das sich ziemlich weit nach der jenseitigen 

Höhe hinauf zieht, bis man endlich an den Stadtpark 

gelangt. 
Viermal mußte ich fragen, wo es hingeht , denn 

keine Tafel, kein Wegweiser, kein sonstiges äusseres 

Zeichen, kündet dem Fremden irgendwie das Vorhanden¬ 
sein der größten um! einzigen Sehenswürdigkeit des 

Ortes an. 
Es soll ja ein «Herr* Verschönerungsverein dort 

seine discrete Tätigkeit ausüben, wie ich mir sagen 

ließ, aber nichts läßt dessen Umsicht ahnen. Sonst 

würde er die l .rirmtrommel in allen Tonarten nach allen 
Winden schlagen, würde durch Reklame in den Zeitungen 

auf die seltene Anlage aufmerksam machen und durch 

große Plakate auf allen Bahnhöfen derjenigen Eisenbahn¬ 
linien, deren Züge nach Sangerhausen verkehren, darauf 

hinweisen, 
Ueber dem Eingänge des Stadtparkes begrüßt den 

Eintretenden der schöne Spruch : 
„Freudig trete herein und froh entferne dich wieder, 

„Ziehst du Wand’rer vorbei, segne die Pfade dir Gott!"' 

Warmherzig angemutet schreitet man durch die auf- 

steigenden, sauber gepflegten, schattigen Wege an Bü¬ 

schen, Bäumen, Teichen mit Wasservögeln bergan weiter 
und steht vor dem Rosarium, das für sich eine besondere 

Abteilung im Parke und ein abgeschlossenes Ganze 
bildet. Durch einen hohen Bogen rotglühender Crimson 

Rambler tritt man ein und steht entzückt und geblendet 
vor einer Rosenpracht von noch nie gesehener Herrlich¬ 

keit, Auf Beeten von allerlei Form und Größe, durch¬ 
zogen von Kreuz- und Quer wegen, die ein abgerundetes 
Bild in dem großen Rosengarten bilden, leuchten sie 
einem entgegen, die Lieblinge der Menschen, in allen 
nur denkbaren Farbenschattierungen. Wer kann sie alle 

kennen, wer sie alle nennen ? Wer kann behaupten, 

welche die Schönste ist? An allen erfreut sich das Herz, 

jede Rose hat ihre besonderen Vorzüge. Wenn ich 

einzelne Rosensorten unter den vielen Schönheiten heraus¬ 

greife, wie sie mir der Augenblick gerade bot und hier 

mit Namen nenne, so soll dies keinen Vorzug der einen 

vor der anderen bedeuten. Ich gebe nur meiner Freude 
Ausdruck über manche Rose, die ich wieder sab oder 

noch nicht kannte und deren Vorzüge mich anzogen. 

Mit dieser freimütigen Erklärung hoffe ich keine Eifer¬ 

sucht unter den eitlen und empfindlichen Rosendamen 
hervorzurufen. Wer bat je in ein feurigeres Purpurrot 

gesehen, als bei „Leuchtfeuer®, wo einem die Augen 

übergehen? Diese Rose übertriffr ja noch die gute und 
dankbare „Gruß an Teplitz“. Wie reich blühte die 
leuchtendrote, „Hugh Dickson“ ? Wer sah je eine schö¬ 

nere rote Knospe als -Laurent Carle“? Und die alte, 

gute „Eugene Fürst* und „Fisher und Holmes“ ? Wie 

freute ich mich, diese längst bewährten Gardisten auf 
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ihren Posten zu sehen! Diese beiden Alten lassen sich 
nicht verdrängen von den vielen jüngeren Jahrgängen, 

selbst wenn sie so reich und farbenfroh sich vorstellenf 

wie General Mac Arthur, Francois Coppee, Richmond, 
FriedrichsTuhe, Etoile de France, J. R. Clarke, Ecarlatc, 

Andenken an Moritz von Fröhlich usw. Die feuerrote 

„Souvenir de J. B. Guillot“ fiel mir durch ihre ganz 
einzigartige Färbung auf und von der gelbröten, nicht 

minder seltenen, wunderbar schönen und ebenso duf¬ 

tenden „Beaute inconstante“ steckte ich mir eine, eben 

sich öffnende Knospe ins Knopfloch, mit der ich auf 
der Weiterreise Staat machte. 

Und die Lyonrose? Sieht man dieser ins Gesicht, 
so hall man sic für die allerschönste samt der ihr 

recht Ünlichen „Dr; Miller', die auffallend reich 

blühte. Die Abkömmlinge von La France, und 

deren sind cs eine große Zahl, sowie die ähnlichen 

Sorten, zeichnen sich ausnahmslos aus durch reiche 
Blütenpracht, schöne Form und Farbe, wie z. B. Testout, 

Otto von Bismarck, La Tosca, Pharisäer. Krottprinzeß 
Cecilie, Farbenkönigin, Königin Karola, Emma, Mistress 

Theodore Roseveit, Max Ileßdörfer, Gustav Grilnerwald 

usw. Dann die der Malmaison anliche „Madame Gustave 

Metz' und „Florence Petttbeiton“, die großartige Blumen 

trieben. Mein Liebling „Madame Abel (’hatenay“, die 

ich auf der Mannheimer Gartenbau-Ausstellung zum 

ersten Mal sah, fiel auch hier unter all den Schönsten 

durch ihre Farben und Form auf. Den vornehmen 

Damen, -Madame Kavary“, der gelbvioletten „Madame 

Errera“, der weißen „Mnman Cochet“, der gelben 

rBouquet d'or machte ich einen hochachtungsvollen 

Knicks, lobte im Vorbeigehen die prachtvolle Knospe 
der „Harry ICirk' und indem ich mich von der tief¬ 

dunkelroten -Lu Roste re* , von „Deuil du colonel 
Dcnfert“ und der dunkelviolettqn „Aisace Lorraine* ver¬ 
abschiedete, mit dem Versprechen „auf Wiedersehen“, 
wandte ich mich zu den Crimson Ramblcrn. 

Was hierin geleistet ist, läßt sich kaum ahnen, noch 
viel weniger begreifen. In allen Farben und Formen 

eine märchenhafte Ucppigkeit und ein Bliiienmeer bei 
diesen Abkömmlingen der Crimson Rambler; die Roscn- 

büsche übersnt mit gefüllten, halbgefüllten und einfachen 

Blütenrispen, rot, Tösa* weiß, gelb und violett. 

Ob die immerblühende Crimson mit darunter ist, 

konnte ich bei der ersten Rosenblütc ja nicht feststellen, 
da ein Unterschied äusserlich nicht besteht. 

Mein Besuch kam gerade zu rechter Zeit, denn ich traf 

den Höhepunkt der Rosenzeit in unglaublichem Glanz 
und Blütenreichtum, so daß ich mich kaum trennen 

konnte. Aber die drei Stunden Bahn Aufenthalt gingen 
nur zu rasch vorüber und ich mußte fort, innerlich mehr 
als befriedigt, dieses Rosenmärchen geschaut zu haben. 

Wenn andere Städte solch ein Kleinod besiissen, was 
würden die;»e darum geben? Wie würden sie sich rühren, 

um auf alle mögliche Art die Allgemeinheit dafür zu 
gewinnen, den Fremden besuch anzuregen und damit 

gleichzeitig Handel und Wandel im One zu beleben. 

Nichts von alledem konnte ich wahrnehmen. Und es 

gibt doch so viele Rosenfreunde, auch eine Legion 
solcher, die nicht die Rosenzdtung kennen und lesen. 

Wie mancher von diesen Tausenden würde sich durch 

den Besuch des Rosariums diesen Genuß verschaffen 

wollen. Und die Besichtigung ist ja in nobler Weise 

unentgeltlich. Also auf ihr Rosenfreunde und alle die 

es unbekannter Weise schon sind und solche, die cs 

noch werden wollen, auf nach dem Rosarium in Sanger- 

hausen. Es lohnt sich reichlich. Wenn diese Zeiten 

dazu beitragen den dortigen „Herrn“ Verschöncrungs- 
vertin aus seinem Dornröschenschlaf aufzurütteln, so 
bin ich über sein unfreundliches Gesicht nicht böse. 

Hoffentlich hat’s gewirkt und von mir war’s gut gemeint. 

Leipzig-Gohlis. Julius Ampt. 

Mag-nesium als Düngemittel für Rosen. 
Zur Magnesiumfrage gingen der Schriftleitung folgende 

Ausführungen von Herrn Dr. Stroraeyer-Roßlau und 
Herrn A. Ludwig-Kolmar zu; 

L 
Der hochinteressante Düngungsversuch des Herrn 

Leon Civet (in Nr. 3 der Rosenzeitung) leidet vom 
agrikulturchcmischen Standpunkt aus an dem Fehlen von 

Gegen versuchen auf demselben Boden und mit denselben 

Pflanzenarten Ohne Magnesium, Mangan und Eisen. 

Er bedarf daher, wenn er beweiskräftig sein soll, 
einer Wiederholung in der Art, daß man gleichzeitig 
Parzellen des gedachten Bodens in denen die erwähnten 

Stoffe fehlen und solche, denen sie künstlich zugeführt 

werden, mit den gleichen Rosensorten bepflanzt. 

Durch sorgfältige Beobachtung würden sich vielleicht 

auch noch Schlüsse daraus ziehen lassen, auf welche 
Teile der Pflanzen die genannten Düngestoffe speziell ein¬ 

wirken. Der berühmte Rosenflor der Riviera ist jedenfalls 
auf den großen Gehall des Bodens an Dolomit (Calcium- 

Magncbium - t 'arbonat, kohlensaurer Kalk und kohlen¬ 

saures Magnesium) zurückzuführen, welcher sich durch 

Verwitterung des dortigen Gesteins bildet. Interessant 

wäre cs, zu ermitteln, ob auf Rügen, wo man eben¬ 

falls ein prächtiges Gedeihen der Rosen rühmt, sich neben 

dem reichlich vorhandenen Kalk auch Magnesium in der 

nötigen Menge vorfindet. Ebenso dürfte der großartige 

Flor der Rosen im Rhone- und Moseltale zu erklären sein. 
Zur Düngung verwendet man auf ärmeren Sandböden 

am besten den Magnesit (kohlensaures Magnesium), in alten 

anderen Fällen gibt man all jährlich eine Kopfdüngung 

mit Magnesium sulfat (Bittersalz schwefel- 
saures Magnesium in sehr verdünnter Lösung, e 1 w a 
I : IOO Teilen Wasser), 

Dr. Stromeyer, Roßlau, 

II. 
Bezüglich der Verwendung von Magnesia fnicht fälsch¬ 

lich Magnesium)*) als Düngemittel für Rosen erlaube 
ich mir, Ihnen bekannt zu geben, daß Ich damit sehr 

gute Erfahrungen gemacht habe und daß mein Boden 

in seinen unteren Schichten zum größten Teil aus fast 

reiner kohlensaurer Magnesia, vermischt mit etwas Kalk 

und Thonerde besteht. Wenn man gute Erfolge bei der 
Düngung der Rosen mit Magnesia erzielen will, ist es 

meiner Ansicht nach notwendig, den Boden gut und 
tief zu bearbeiten und das Düngemittel nicht ober¬ 

flächlich, sondern in den Bereich der Wurzelspitzen zu 

bringen; ebenso darf bei mageren Böden gut verrotteter 

Stallmist, Komposterde, Kali und Phosphorsäure, gut 
durchgearbeitct, nicht fehlen. 

Alexander Ludwig, Obst- und Schniltrosenkulturen, 

Kolninr i. Elsaß. 

Wie ich Rosenfreund geworden bin. 

Der Frühling ist da und bald blühen 
die Rosen wieder. Da schweifen meine 
Gedanken und Erinnerungen zurück auf 
4f> Jahre der Rosenfreundaehaft und der 
Arbeit im Rosengarten. Im elterlichen 
großen Garten fing es an, wenn ich vor 
über 50 Jahren als kleiner Bub meinen 
Vater vor seinen Rosenstöcken beobachtete 
und den Ausdruck innerlicher Freude auf 

*) Anm. d. Schriftlcilung: Richtig ist Magnesium; 
Magnesia = Magnesiumoxyd. 
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seinem lieben Gesicht leuchten sali. Da¬ 
mals guckten meine sehnsüchtigen jungen 
Augen allerdings mehr in die Höhe, in die 
Kronen der vielen Obstbäuine, nach den 
süßen, saftigen Früchten. Aber trotzdem 
fragte ich mich doch schon, was hat denn 
nur der Vater an den Rosen so schönes 
zu sehen, was ihn su erfreut? Und ich 
iing so langsam an nach dieser geheimnis¬ 
vollen Wirkung der Rosen zu suchen und 
sie verstehen zu lernen. Wenn dann mein 
Vater einen Rosenstrauß schnitt und ich 
durfte ihn würdevoll nach Hause tragen 
und der Mutter auf den Tisch stellen, da 
war ich ganz glücklich. Damals gab es 
noch nicht so viele Rosenstücke und Kosen - 
sorten an den kleineren Orten und das 
Verlangen nach Blumen war noch nicht 
so allgemein ausgeprägt und zum Bedürfnis 
geworden, wie heutigen Tages. So ver- 
gingen die Jahre. 

Ich hatte nun auf einmal selbst einen 
Garten. Nun hieß es denselben auch be¬ 
arbeiten, denn Gehl für Gartenarbeiter 
auszugeben, das vertrug mein Geldbeutel 
nicht. Und so ting ich an, selbst Rasen¬ 
flächen und Beete anzulegen, an den Ra¬ 
batten der Wege Rosenwildlinge zu pflan¬ 
zen und dieselben zu veredeln. Das ging 
aber nicht so einfach mit meinen ungeschick¬ 
ten Händen. Und woher die Rosenaugen 
nehmen zu den schönen Sorten, die ieli 
mir dachte? Aber das machte mir keine 
Sorgen. Ich stipitzte sie einfach in un¬ 
bewachten Augenblicken, wo sie mir vor 
die Klinge kamen und die übrigen Reiser 
bettelte ich zusammen. Und merkwürdig, 
die gestohlenen Augen kamen immer am 
besten fort und gaben die schönsten Rosen. 
Namen kannte ich damals noch keine. 
Diese interessierten mich auch gar nicht. 
Wenn ich nur Rosen mit recht vielen 
Blüten hatte, die gut rochen. Alles was 
hochrot blühte ging unter dem damals 
neu aufgekommenen Namen Jacqueminot, 
die Dunkelroten, das waren die Sammtrosen 
und unter den Teerosen kannte man als 
weiße noch notdürftig Malmaison, sonst 
hieß alles Marekhill Niel was in’s Gelbe 
ging. Und man war glücklich und zu¬ 
frieden dabei. Hatte man doch Rosen, die 
duftenden, farbenprächtigsten Blumen! 

Mein Berufsleben führte mich dann an 
verschiedene Wohnorte. Ueberall fand ich 
einen Garten und überall pflanzte ich Wild¬ 
linge zur Veredlung, worin ich mittlerweile 
eine gewisse Uebung bekommen hatte. So 
zog ich auch nach der größten, deutschen 

Gärtnerstadt, wo in jener Zeit die Rosen¬ 
zucht noch kaum betrieben wurde. Auf 
meine Erkundigung nach Rosengärtnereien 
wurde mir als einziger Fachmann ein gemüt¬ 
licher Schwabe genannt, mit dem ich mich 
auch bald bekannt machte. Seiner Liebens¬ 
würdigkeit, verdankte ich manches Edelreis. 
Unvergeßlich bleibt mir hierbei eine heitere 
Erinnerung. Bei diesem Gemütsmenschen 
konnte man jede Rosensorte verlangen, 
selbst wenn er sie auch nicht hatte. Sich 
darin eine Blöße zu geben, vertrug sein 
Gärtnerstolz nicht. Der mutige Herr griff 
einfach mit überzeugender Sicherheit aus 
seinen Beständen irgend welche Rosenstöcke 
in ungefähr ähnlichen Farben heraus, schrieb 
auf gelbe Holztäfelchen die gewünschten 
Namen, band sie unter die Kronen und 
die gewünschten Sorten waren fix und fertig 
getauft und verbrieft. Wenn dann im 
Sommer ganz andere Rosen aut blühten, 
nun dann war es eben eine V erwechslung, 
ein bedauerlicher Mißgriff gewesen, über 
den mau sich mit Humor hinwegsetzte. 
Ich war nun aber als Busenfreund doch 
so fortgeschritten, daß ich jede Rose mit 
ihrem Namen kennen wollte, um meine 
Lieblinge anreden zu können. Meine Be¬ 
ziehungen zu den Gärtnereien erweiterten 
sich rasch, so daß ich überall Zutritt hatte 
und zuvorkommend behandelt wurde. Ich 
muß hier einfügen, daß die Gärtner durch¬ 
wegs gute, freundliche Menschen sind. Die 
Ausübung ihres schönen, gesunden Berufes, 
die immer währende Beschäftigung mit dem 
Werden und Wachsen in der Natur, der 
stete Umgang mit dem Farbenreichtum der 
Pflanzen und Blumen prägt sich mit der 
Zeit im Charakter der Gärtner aus und 
bildet sie zu biederen, braven Leuten heran. 

Auf meinen Streifereien durch die Gärt¬ 
nereien lernte ich auch meinen Freund und 
pRosenkollegen“ H. K. kennen, mit dem 
mich beute noch herzliche Freundschatt 
und gemeinsame Liebe zu den Rosen ver¬ 
bindet. Hier erlebte ich nun mit, wie 
dieser geniale, bescheidene Mann als An¬ 
gestellter einer Weltfirma aus kleinsten 
Anfängen heraus die ausgedehnten Rusen* 
fehler anlegte und fortwährend erweiterte, 
ein herrliches Rosarium schuf und immer 
neue Rosensorten züchtete und vermehrte. 
Im Verkehr mit diesem Fachmann gingen 
mir erst die Augen auf und ich bekam 
die richtige Anleitung über das Wesen der 
Rosen und deren Pflege. So bin ich weiter 
durch’« Leben gegangen, habe immer Rosen 
gepflanzt und veredelt und bin dabei alt 
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geworden. Nun habe ich keinen Garten 
mehr, aber die wunderbaren städtischen 
Anlagen, durch die ich täglich gehe, die 
vielen Schrebergärten und die gut gepfleg¬ 
ten Friedhöfe während der Rosenzeit, diese 
alle sind jetzt mein Garten. Auf diese 
Weise genieße ich jetzt viel bequemer die 
Freude an den Blumen und brauche nicht 
mehr gegen 400 Rosenstocke selbst zu be¬ 
handeln und meine Hände und Arme von 
den Dornen zerkratzen und zerschinden 
lassen. Aber Ruhe habe ich doch nicht. 
Längst bin ich der Rosend)nkel bei Freunden 
und Verwandten geworden. Wo ich mich 
in einem Garten sehen lasse, muß ich raten 
und helfen, muß die dankbarsten Sorten 
empfehlen, für Ersatz der eingegangenen 
Stöcke sorgen, neue Sorten bestallen und 
Wildlinge veredeln. Mein treues Okulier¬ 
messer, das ich seit 30 Jahren in meiner 
Westentasche während der Rosenzeit trage, 
zeugt von meiner Tätigkeit, denn es ist so 
dünn und schmal geworden, wie ein Feder¬ 
messer. Sehe ich irgendwo einen kräftigen 
Wildling in einem Garten stehen, so ver¬ 
ursacht es mir Qualen, denselben nicht 
veredeln zu können. Oft finde ich aber 
Gelegenheit dazu, da ich immer auch Baum- 
wollfaden Lei mir habe. Und unter freund¬ 
lichem Danke des betreffenden Garteninha¬ 
bers ziehe ich befriedigt wieder weiter 
meines Weges. Selbst während meiner 
Sommerreisen sorgt man mir für Arbeit. 
Da hat der eine Neffe im letzten Herbst 
eine Menge Wildlinge bezogen, die der 
liebe Oheim veredeln muß, eine andere 
tn1 ul jesorgte Schwägerin hat gleich 100 
Wildlinge an pflanzen lassen, die ich ver¬ 
edeln darf und dem Kurhaushotelbesitzer 
habe ich gleich viele hunderte niedere 
Pflanzen besorgen müssen, damit er mit 
langstieligen Rosen täglich die Tafeln 
schmücken kann und um mit duftenden 
Rosen seine ankOmmcnden Fremden zu be¬ 
grüßen und seine abreisenden Gäste zu 
verabschieden. So bin ich ein leidenschaft¬ 
liche!' Rosenfreund geworden und werde 
es auch bleiben bis an mein selig Ende. 
Welche unsägliche Freude, welch reinen 
Genuß und wie manche angenehme Zer¬ 
streuung und Ablenkung von den Sorgen 
des Alltages mir die Beschäftigung mit 
den Rosen brachte, dafür kann ich der 
gütigen Natur, die erzeugt und wachsen 
laßt, nicht dankbar genug sein. 

Die viele Mühe und Arbeit wurde tausend¬ 
fach aufgewogen. 

Und wenn der liebe Leser sich ein Bei¬ 

spiel aus dieser geschilderten Rosenfreund¬ 
sehalt nimmt, dann ist der beabsichtigte 
Zweck dieser Zeilen erfüllt. 

Leipzig-Gohlis. Julius Ampt. 

Fragekasleu. 

Antwort auf Frage 15* Ein schon älterer aus 
Zement platt en mit Luftisolierschicht erbauter 
Rosenkeller. dessen Dach gleichfalls aus Zement- 
platten mit dreifach geklebter Dachpappe besteht 
und auf Eisenträgern ruht, hat sich für die 
Ueberwinternng von Kosen sehr schlecht bewährt. 
Die Temperaturschwaiikiingen sind trotz der 
Isolierschicht und trotz dicker Laub- oder Torf¬ 
mulldecke auf dem Dache sehr grob und bei 
jedem Temperaturwechsel im Winter sind Wände 
und Pflanzen feucht beschlagen. 

Teil war deshalb vor einigen Jahren genötigt, 
einen neuen großen Keller zu bauen, der mich 
bis auf den zum Dach verwendeten Thymmelit- 
Schiefer in jeder Hinsicht sehr befriedigt Der 
Keller ist 12 m breit und 30 m lang. Die Sohle 
liegt durchschnittlich 50 ctm unter der Erdober¬ 
fläche und die beim Ansschachten gewonnene 
Erde ist zum Teil an die aus Bruchsteinen be¬ 
stehenden 50 ctm starken Wände angeschüttet. 
Der First des sehr Hachen zweiseitigen Daches 
ruht auf sechs Mittelsaulen aus Holz, außen und 
innen mit Brettern verschalt und dazwischen 
mit staubtrockenem Torfmull ausgefüllt. Die 
innere Verschalung ist gespundet um ein Durch¬ 
fällen des Torfmulles zu verhüten. Aul der 
oberen Verschalung liegt Dachpappe und die 
Bedachung bestellt aus Thymmelit-Schiefer (Kunst- 
schiefer). Da bei dem ziemlich flachen Daehe 
die Ueberdeckung zu gering berechnet war, mußte 
die Fabrik das ganze Dach nochmals auf ihre 
Kosten mit mehr Unterlage eindecken. Doch 
bin ich auch damit nicht zufrieden. Der Kunst¬ 
schiefer liegt nicht glatt, sondern arbeitet bei 
jedem Wetter Umschlag. Ich würde dafür ein 
Klebedach oder Robnod empfehlen. 

Die Lüftung befindet sich am First des Daches, 
außerdem sind zu verschließende Tonröhren in 
den Sei tonmauern eingelassen, um so nach Be¬ 
darf einen Gegenzug zu erzeugen, welcher die 
Näbsebildung an der Decke verhindert. Ich bin 
mit der Lüftung sehr zufrieden. Das Licht 
fällt durch 17 große, fest in Kitt liegende Roli- 
glasscheiben herein. Das abftießende Regen¬ 
wasser wird in zwei großen Behältern aufge- 
fangen Der Keller ist absolut trocken, die 
Temperatur gleichmäßig und läßt sich durch 
Lüftung in der Nacht sehr kühl erhalten. Die 
Rosen überwintern vorzüglich. Ich bringe ca. 
15—20 000 Hochstämme und auch noch die 
empfindlichsten von meinen Buschrosen, etwa 
10000 Stück, unter. Es ist dabei kaum genug, 
um im Frühjahr direkt aus dem Keller expedieren 
zu können. 

Köstritz, Adolf Peegcn 
i. Fa. Max Pcegen. 

Antwort auf Frage 16. Um die Nascher (Otior- 
hynchus ligustici, Liebstückel-Lappenrüssler) wirk¬ 
sam zu bekämpfen, empfiehlt es sich vor allem, 
die Käfer im Juni und Juli wegzufangen, was 
sich insofern schwierig gestaltet, als sie sich 
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untrer Tags im Fielen, unter Steinen nsw. ver¬ 
steckt halten. Es ist deshalb ratsam, die Käfer 
durch Auslegen von Luzerne, Moos, Laubbündeln 
oder Dachziegeln und dgl. zu ködern: dieselben 
verkriechen sich nach beendetem Nacht Trabe in 
den hierdurch gebotenen Schlupfwinkeln und 
können am nächsten Morgen leicht getötet 
werden. Der Larve im Boden rückt man am 
besten mit Schwefelkohlenstoff an den Leib Der 
Küfer ist an Bosen weniger schädlich; dagegen 
können die Larven ganz schlimme Streiche spielen, 
da sie sich bis hinauf ins Mark der Stöcke ein¬ 
bohren. 

Energisches Vorgehen gegen diesen Schädling 
verspricht besten Erfolg, da derselbe — wenn 
einmal in einer Gegend gründlich ausgerottet — 
dort nicht so leicht wiederkommt, da die 
mangelnde Flugbefähigung sein Auftreten lokal 
beschränkt. K. 

Frage 19. Welches Mittel gibt es. um Gras wuchs 
auf den Fußwegen zu verhindern. 

Schwabmiinchen. M. Schuppert, 
Antwort auf Frage 19. Die zur Verhinderung 

des Gras Wuchses auf Fußwegen in Fachzeitschriften 
angebotenen Mittel wurden verschiedentlich ver¬ 
sucht, doch ohne dauernden Erfolg. Das beste 
Mittel dagegen ist, wo angängig, die Wege zn 
teeren. 

Frage 20. Wie kommt es, daß in diesem, verhält¬ 
nismäßig milden Winter, so viele schwarze Ringe 
an den schönsten grünen Trieben Vorkommen ? 
Welches ist die Ursache? 

Schwabmiinchen M. Schuppert. 
Antwort auf Frage 20. Unreifes Holz bekommt 

im Winter leicht, schwarze Ringe. Namentlich 
sind es Schlingrosen, wie z. B. Crimson Rambler, 
welche daran leiden. 

Rosen, welche mit Laub eingedeckt werden, 
müssen mit Taimenzweigen gedeckt werden; 
Rosen, welche entblättert werden, können mit 
Erde bedeckt werden. 

PersonalnacfiriciUen. 
Hubert Müller »n Langsur bei Trier, der Begründer 

des Rundes Deutscher Baumschulenbesitzer und dessen 

jetziger Ehrenvorsitzender, wurde in Paris zum ersten 
Präsidenten der Internationalen Gärtnerischen Vereinigung 

gewählt. Die Herrn Hubert Müller dadurch erwiesene 
Ehre und das dadurch bekundete Vertrauen zu seiner 

tatkräftigen Führung ehrt auch gleichzeitig den gesamten 

deutschen Gärtnerstand. 

Die Firma Haage & Schmidt, Erfurt, eines der 
bedeutendsten Samen- und PJlanzengeschäfio der ganzen 

Erde, eine Weltfintia in des Wortes vollster Bedeutuüg. 
feierte am t. August ihr 5ojähriges GeschäÜsjubiUium. 

Der Betrieb umfaßt ca. 150 Hektare mit über 50 Ge¬ 
wächshäusern und ist hinreichend bekannt durch seine 

großen Pflanzensortimente. 

AndrÖ Gamon, bekannter französischer Rosen¬ 
züchter, ist in Lyon im Alter von 63 Jahren gestorben. 

Biicherhespreciiniifien. 

Eigener Herd ist Goldes wert. Praktische 
Familienhäuser auf dem Lande und in Vororten schon 
für 3500 Mark aufwärts. Ein Wegweiser für alle 
diejenigen, die auf dem Lande im eigenen Hause 
gesund und billig wohnen wollen, flerausgcgebm 
von M. Spin < Iler. Amtsbaumeister a, D. 9ß Seiten mit 
150 Abbildungen. 3. Anflage. Preis Mk. 1.60. ge¬ 
bunden 2 Mk. (Porto 20 l’fg. Westdeutsche Ver- 
lugügese 11 schaft, Wiesbaden 35. Allen, die gern ein 
eigenes Hänschen mit Garten besitzen möchten, ver¬ 
weisen wir auf dieses empfehlenswerte Buch. 

Das Eigenheim des Mittelstandes. Ratgebei 
für den Bau oder Kauf eines eigenen Hauses mit 
Garten von Einil J. Abigt. Preis Mk. 3.—. gebunden 
Mk. 4,— Westdeutsche Verlagsgesellschaft m. b. H.. 
Wiesbaden 35. Wer sich aus diesem Buche heute 
für sein Hans das Vorbild holt, ist nicht betrogen, 
er findet hier Musterbeispiele meist ansgeführter 
Häuser von 3500, 5000, 6—10000 Mark aufwärts, 
nach denen er bei der Aufstellung seines Bau pro- 
gramnies sich zn richten vermag. Der Text ist lehr¬ 
reich und praktisch, die Haiisbeispiele gut gewählt. 
Aller erforderlicher Rat und Anweisungen für den 
Entwurf, Ausführung usw. sind der heutigen Preislage 
entsprechend gegeben. Für die interessierten Kreise 
ein wirklich zuverlässiges und brauchbares und an¬ 
gesichts seiner Reichhaltigkeit wohlfeiles Buch, ein 
Ratgeher, der sicher viel Freunde finden wird. 

Zimmer- und Balkonpflanzen. Von P. Dannen¬ 
berg. Verlag von Quelle v* Meyer, Leipzig. Für 
jeden Blumenfreund, der Wert auf Fenster- und 
Balkon schmuck legt, von größtem Werte. Ein guter 
Ratgeber fiir das ganze Jahr. Ibis Werkchen hat 
ein Titelbild, 38 Abbildungen im 171 Seiten starken 
Text. Preis gebunden AIk. 1,25. 

Die Schriftleitung. 

Nie. YV elter, Hoflieferant Trier-Pallien (Deutschland). 

Stets Rosen-Xeulieiten des Tn- und Auslandes. Export nach allen Ländern. 
Neuheiten für 1012 u. 13: „Elli Hartmann“, Xiel-Teehybride aufrechtstehend. 
„Frau Ferd. Paas“, Teehybridc; schöner als Bulgari etc. „Herzogin M. 
Antoinette“, von keiner gelben Teehybride an Farbenpracht u.Bliihbarkeit erreicht. 

- Katalog gratis. 
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Zu dem Farbenbilde. 

Prince de Bulgarie 
Teehybride. 

Züchter: Pernet-Ducher, Lyon, 1901. 

Der stete erf olgreiche Züchter «J. Pernet- 
Ducher in Lyon marschiert zweifellos an 
der Spitze der Rosen-Neuheitenzüchter 
Frankreichs und seine Sämlinge bilden 
alljährlich auf den Ausstellungen, wie auch 
dieses Jahr wieder in London, den Haupt¬ 
anziehungspunkt für Rosenfreunde und 
-Züchter. 

Eine seiner besten Neuheiten des letzten 
Jahrzehnts ist unstreitig die Züchtung 
Prince de Bulgarin, eine Rose von ent¬ 
zückender Farbe», reich blühend, schön in 
Wuchs und Haltung, mit glänzendgrüner 
Belaubung. Sie stammt von 2 unbenannten 
Sämlingen und kam im Jahre 1901 in den 
Handel. Leider hat diese herrliche Rose, 
anscheinend unter der Hoch Hut der jährlich 
auftauchenden Neuheiten, nicht die Beach¬ 
tung gefunden, die sie wirklich verdient. 
Die hübsche Knospe dieser Sorte entwickelt 
sieh zu sehr großer Blume, die Heisch farbig 
rosa, sehr zart gefärbt, in der Mitte etwas 
dunkler und mit lachs- und aurorarot 

schattiert ist; eine wunderbare Färbung, 
wie sie wenig anderen Sorten eigen ist. 
Wie manch andere Rose von solch exquisiter 
Färbung wechselt auch diese in der Nuan¬ 
cierung der Farbe je nach der Beschaffen¬ 
heit des Bodens und des Standortes mehr 
oder weniger. 

Wegen der schönen Färbung dürfte Prince 
de Bulgarie wohl eine begehrte »Schnittrose 
werden, besonders da sie sich auf den starken 
geraden Stielen sehr gut trägt und ein so 
schönes, breites, glänzend grünes Laub hat. 
Unter Glas liefert sie Blumen von seltener 
Schönheit. 

Als Gruppenrose ist sie ebenfalls eine 
der besten. Die stark wachsenden, gut 
verzweigten Sträucher bilden in kurzer Zeit 
eine schön geschlossene Gruppe, die sehr 
gut wirkt. An Blütenreichtum wird sie 
kaum von einer anderen Sorte übertroffen. 
Bis spät in den Herbst hinein erscheinen 
immer wieder neue Blumen und Knospen. 

F. R, 



Größere Aufsätze. 

Das Rosarium von L'Hay. 

Im verflossenen Jahre fanden bereits 
wiederholt kurze Berichte über das Rosarium 
des Herrn Uravereaux in L’Hay in der 
Rosenzeitung Aufnahme; aberausführlichere 
Angaben wurden nicht gemacht. Deshalb 
schien es durchaus ratsam, diesen „Führer 
durch die Rosenausstellung“ zu übersetzen, 
zumal der Herr Gravereaux in demselben 
über die Herkunft der Rosen Angaben und 
Zusammenstellungen macht, die jeden Rosen¬ 
liebhaber, speziell aber jeden Rosenzüchter 
in hohem Grade interessieren müssen. Man 
gewinnt über das Gesamtmaterial einen 
vortrefflichen Ucbcrblick, und wohl jeder 
Züchter wird dadurch veranlaßt werden. 
Kreuzungen zwischen Rosengruppen anzu¬ 
stellen, die ihm bisher nur dem Namen 
nach bekannt waren, deren Verwendung 
aber Aussicht auf eine lohnende und er¬ 
folgreiche Arbeit verspricht. 

Auf meine Anfrage hin gab mir der Ver¬ 
fasser mit größtem Vergnügen die Erlaub¬ 
nis zur Uebersetzung und das Recht, letztere 
in der Rosenzeitung zu veröffentlichen *) 

Dr. G. Krüger, Freiburg i. B. 

Geschichtlich geordnete Tabelle aller 
Rosenarten. 

V or rede. 
Man studiert ja in unserem Zeitalter 

besonders die Vergangenheit, um zu sehen, 
wie menschliche Intelligenz alle Dinge all¬ 
mählich weiter zur Entwicklung brachte; 
deshalb hielten wir es auch für wertvoll 
und interessant genug, einen geschichtlichen 
Rückblick über die Vergangenheit der Rose 
zu scli reiben und eine Ausstellung von 
lebenden Pflanzen zu veranstalten: auch 
waren wir in der Lage, eine Sammlung aller 
auf die Vergangenheit der Rose bezüglichen 
Urkunden zu veranstalten. 

lin ersten Abschnitt betrachten wir die 
Wildrosen, wie sie sich ohne menschliches 
Zutun auf natürliche Weise ausbreiteten 
und zwar in der Reihenfolge, wie sie sich 
auf der Erde ausbreiten mußten; wir können 

*) In der vorliegenden und den folgenden Nummern 
der Rosenzeitung bringen wir die für unsere verehrt 
Leser besonders geeigneten Kapitel der von Herrn 
Dr. Krüger ausgearbeiteten und uns frenndlichst zur 
Verfügung gestellten Uebersetzung des Graveroaux- 
sehen Führers durc h die Rosen-Anssteltang in L’Hay. 

Die Schriftleitung. 

beweisen, wie sie im Anfang unvollkommen 
waren, sich dann an ihren Standpunkt 
accommodierten und sich schließlich vervoll- 
kommneten. Der Zeit nach geordnet sind 
es: 1. Rosen, welche die alten Völker zu 
unterscheiden wußten und kultivierten: 
2. Rosen, welche die Schriftsteller des 
Mittelalters beschrieben oder abgebildet 
haben, und mit denen sich eine geschicht¬ 
liche Erinnerung verbindet: 3. Rosen, welche 
im IHten Jahrhundert aus dem Orient einge¬ 
führt wurden, sowie deren neue Formen, die 
sieh ausbildeten, sowie schließlich die neue¬ 
sten Racen, welche durch unsere modernen 
Züchter geschaffen wurden. 

Bezüglich des 2tcn Teils bieten wir eine 
Auswahl aller Urkunden, die in Bezug auf 
Kunst, Literatur und Wissenschaft über 
Rosen von uns zusarnmengestellt werden 
konnten. Dabei haben wir uns bemüht, in 
den verschiedenen geschichtlichen Zeitab¬ 
schnitten die wissenschaftlichen Fortschritte 
über die Kenntnis der Rosen, sowie deren 
praktische Verwendung ebenso sehr hervor¬ 
zuheben, wie die Ideen und Gefühle der 
Schriftsteller, welche die Rose verherr¬ 
lichten, oder der Künstler und Maler, welche 
sie dargestellt haben. 

Dieser Führer umfaßt den Auszug unseres 
Werkes „die Rose in den verschiedenen 
Kulturepochenw, welches wir gegenwärtig 
bearbeiten. Ebenso wie wir die Freunde 
der Rosen mit unseren Untersuchungen 
vertraut machen, ebenso hoffen wir hiermit 
auch in ihnen die Liebe für diese Blume 
zu pflegen und zu vermehren. 

Roseraie de L’Hay. 

Vorschlag für einen Rosenstammbaum. 

I. Stammbaum. 
Erste Zone. Die Vorfahren der Kose. Rosen mit 

unvollkommenen * >rganen, 
1. Die Belaubung der Kosen. 
2. Die Rosen ohne Stachel. 
3. Die Rosen mit Stachel. 
4. Die Rosen mit glanzen¬ 

dem Laub. 
u. Die Rosen mit vollkommen 

ausgebildeten Organen. 
Dritte Zone. Die Rosen durch künstliche Refrnch- 

tung verbessert.die Hybriden. 

II. Die geographische Verbreitung 
der Rosen. 

Die schraffierten Stellen zeigen auf den 
verschiedenen Erdteilen die Gegenden an, 
in welchen sich die Rosen entwickelt haben 
und allgemein verbreitet sind und heutigen 
Tages wild wachsen. Ihr Ursprung ist wahr¬ 
scheinlich auf Zentralasien zuriickzuführen. 

Zweite Zone. I >as 
Vorkommen der Rose 
in den verschiedenen 

Regionen. 

Bas 
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III. Der Ursprung der Rose. 

In folgendem geben wir das Resultat 
einer langen Reibe von teilweise jetzt noch 
nicht abgeschlossenen Arbeiten und von 
vielen Beobachtungen, die wir in unserem 
Wildrosensortiment mit Unterstützung her¬ 
vorragender Botaniker anstellten. Wir ver¬ 
suchten das allgemeine Aeußere der zum 
genus rosa gehörigen Slräuclier unter Be¬ 
rücksichtigung ihrer botanischen Stellung 
zu entwickeln und zwar indem wir besonders 
den charakteristischen Einzelheiten ihrem 
Werte nach unsere ganze Aufmerksamkeit 
widmeten. Dann versuchten wir dir Rosen 
nach den Himmelsstrichen, in denen man 
sie fand, systematisch zu ordnen und sahen 
uns bezüglic h der Entwicklungsgeschichte 

der Rosen veranlaßt, die Wildrosen in 6 
(Truppen zu teilen und zwar in: 

1. Rosen mit unvollkommenen Organen. 
2. Rosen mit Belaubung und Behaarung. 
3. Rosen ohne Stacheln. 
4. Rosen mit Stacheln. 
5. Rosen mit glanzendem Laub. 
(i. Rosen mit vollkommen entwickelten 

()rganen. 

Bevor wir nun auf die Einzelheiten ein- 
gehen und die wahrscheinlichen Stufen der 
allmählichen Umwandlung der Rosenbüsche 
verfolgen, müssen wir erwähnen, daß die 
große zentrale mittelasiatische Hochebene 
die Gegend war, wo sich eine große An¬ 
zahl von verschiedenen Rosen arten vorfand, 
und daß deshalb die Annahme wahrscheinlich 

Stammbaum 4er Kose. 
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tu sein scheint, dort das I rsprungszentrum 
aller Rosen anzunehmen und vorauszu- 
setzcn, daß sich von diesem Zentrum aus 
in der Folgezeit die verschiedenen Arten auf 
der nördlichen Erdhalbkugel verbreiteten. 

Unzweifelhaft waren die ursprünglichen 
Rosen dieser Regionen weit weniger voll¬ 
kommen, als die meisten, welche wir jetzt 
besitzen. Aber vorstellen können wir uns 
die Veränderungen, welche sie durch machen 
mußten und die Entwicklung können wir 
ganz gut erkennen, wenn wir die Rosen 
der ersten Gruppe d. h. diejenigen mit 
unvollkommenen Organen studieren. Ent¬ 
weder sind die Blumen einfach und unvoll¬ 

kommen und sic können in diesem ursprüng¬ 
lichen natürlichen Zustand nur in ihrem 
Ursprungsland!» in gleicher Weise weiter 
existieren, oder die Früchte sind derartig 
gebildet, daß ihre Samenkörner, welche am 
Boden der Frucht eingeschlossen waren, 
den Zeitpunkt ahwarten müssen, his die 
F r u e h t e r weicht, v e r f a u 11 u n d s o 
dem Samenkorn Platz macht, sieh 
a ti sz u d e h n e n. Abei* da haben wir schon 
die erste Stufe der Entwicklungsreihe ge¬ 
funden und wir können jetzt sehen, wie 
dieser recht mangelhafte Mechanismus ratio¬ 
nelleren Verbreitungsmethoden Platz macht. 

Jedenfalls mußten die Rosen auf der 
Hochebene Asiens, wo die Luft leicht und 
deshalb die Atmung erschwert ist, danach 
trachten, ih re Atmungsorgane besonders 
auszubilden, sei es nun. indem sie die Zahl 
oder ()bcrfläche ihrer Blättchen vergrößerten, 
oder ihre (iberfläche m i t B o rsten u nd 
Härchen bekleideten, die ihnen zu¬ 
gleich eine Art Schutz verliehen. Anderer¬ 
seits war ihre Ausbreitung erleichtert durch 
die Anhaftung der Samenkörner längs der 
Innenseite der Hagebutte, so daß sie auf 
diese Weise leichter aus der Frucht heraus¬ 
fallen konnten. Von der Beschaffenheit, 
dieser Rosen kann man sich eine Vorstel¬ 
lung machen, wenn man die Rosen betrachtet* 
welche wir in die Gruppe „bekleidete 
Rosen“ zusammengefaßt haben. 

Die Rosensamen, welche durch den 
Wind weiter verbreitet wurden, 
keimten nun in Gegenden, in denen die 
Luft erfrischender war aber weniger rauh. 
Solche leichtere Existenzbedingungen ge¬ 
statteten es den Rosen allmählich ihre 
Haare und Horsten preiszugeben und lange 
aufrechte Triebe zu machen, die mehr oder 
weniger mit Stacheln versehen waren. 
Ebenso war die Ausbreitung der Samen¬ 
körner erleichtert durch die Anhaftung an 
der ganzen Tnnenwandung der Frucht. Das 

Aussehen dieser Rosen mußte zweifellos 
das gleiche wie das der Rosen auf den 
Bergen sein, welche in der Mehrzahl die 
Gruppe der stachellosen Rosen umfassen. 

Betrachten wir nun die Rosen in der 
Ebene, welche größtenteils mit Waldung 
bedeckt war. Sobald die Ausbreitung bis 
zu dieser üppigen Vegetationsgrenze statt- 
gefimden hatte, suchten die Rosen sich 
daselbst überall anzuheften; sie fingen an 
ihre Zweige zu schlingen und dieselben mit 
Stacheln zu versehen. Auf diese Weise 
nahmen sie eine Form an wie die Rosen, 
welche wir heute noch in Gebüschen und in 
Hecken unserer Ebenen finden. Die wich¬ 
tigsten dieser Rosen haben wir in der Gruppe 
der „stacheligen Rosen“ zusammengefaßt. 

Andere Rosen, welche in wärmere Zonen 
kamen, verdickten die OberHächen-Wandung 
ihrer Blätter; sie verloren ihre Haan* und 
Borsten und wurden glänzend. Auf diese 
Weise wollten sie die VerdunstungsoberHäche 
vermindern und ihre Konstitution gegen die 
Sonnenstrahlen widerstandsfähiger machen. 
Zu gleicher Zeit fingen sie an zu ranken. 
Diese Gruppe umfaßt die Rosen mit 
glänzendem Laub. 

Schließlich entwickelten sich die Rosen 
der gemäßigten Zonen besonders in der 
Nähe des Meeres in einer ihnen ganz eigen¬ 
tümlichen Weise : sie machten lange Triebe 
ähnlich wie die Weinreben und krochen am 
Boden entlang über Felsen und Abhänge. 
Vom Trieb beseelt sich zu erhalten und zu 
gedeihen, machten sie ihre so langsam er¬ 

rungenen Eigenschaften dauerhaft und dies 
erreichten .sie leichter durch Kreuzung mit 
verschiedenen Arten. Bis dahin waren ihre 
Pistille noch ganz vom Kelche einge¬ 
schlossen; aber allmählich Bugen diese an, 
oberhalb des diseus, welcher scheibenartig 
den Kelch verschließt, herauszuragen und 
schließlich wuchsen alle Pistille zusammen 
und bildeten eine Säule, welche fähiger war 
dem Unwetter und allgemeinen Störungen 
Widerstand zu leisten. Später trug der Wind 
oder Insekten den Pollen aus der Nachbar¬ 
schaft herbei und so vermischte sich das Blut. 
Von der glücklichen Befruchtung der einen 
Sorte hatten wieder andere Sorten Vorteil 
und so konnte sich das genus Rosae leichter 
fortpflanzen; ihre Entwicklung und ihre Ver¬ 
vollkommnung gelang besser mit der Zeit. 
Diese Rosen, welche in unseren Augen die 
letzte Modifikation dor Rose repräsentieren, 
bilden unsere fite und letzte Gruppe, diejenige 
mit vollkommen ausgebildeten Organen. 

(Fortsetzung folgt.) 

L 
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Sterbende Rosensorten. 

Wer die Entstehungsgeschichte unserer 
Rosensorten kennt, weiß, daß das Aussterben 
einzelner Rosensorten, an sich nichts Neues 
oder besonders Bemerkenswertes ist. 

Die Rosen gehören zu denjenigen Pflanzen, 
die ein ziemlich hohes Alter erreichen; es 
sei hier nur an den lOOOjäh rigen Rosenstock 
am Dome zu Hildesheini erinnert, 

Kill so hohes Alter wie beispielsweise die 
wildwachsenden Rosen erreichen aber die 
auf vegetativem Wege vermehrten Rosen 
nicht und die Folge einer solchen Vermeh- 
rungsmethode ist, daß alb’ Pflanzen einer 
Sorte Teile eines Individuums werden. 
Jedes Individuum hat nun aber eine be¬ 
schränkte Lebensdauer. Wir wissen, daß 
manc he Pflanzen ihren Lebenslauf in wenigen 
Wochen vollenden, andere ineinigen Monaten, 
noch andere in einigen oder vielen Jahren. 
Also auch die auf vegetativem Wege ver¬ 
mehrten Rosen und von diesen wiederum 
die hochkultivierten Sorten, di«1 nur eine 
Reihe von Jahrzehnten leben, zählen zu 
denjenigen Pflanzen, welche nur eine be¬ 
schränkte Lebensdauer haben. 

Henry Louis Duhamel du Moneeau (geh. 
1700 zu Paris, gest. 1781) gebührt das 

Verdienst, die Veredlungsfainst auf den 
Grundlagen wissenschaftlicher Forschung 
den modernen Zielen entgegengefSlirt zu 
haben, ebenso wie auch seine Theorie von 
dem Aussterben der auf vegetativem Wege* 
vermehrten Pflanzen heute nach 150 J ahren 
noch als richtig anerkannt wird. Seine 
Werke „La physique des arbres, Paris 1758, 
gehören auch heute noch zum Besten, was 
über das Veredeln geschrieben worden ist. 
Nach seiner, wie auch Thomas Andrew 
Knights (geh. 1758 zu London, gest. 1838) 
Ansicht überträgt jedes lleis bis zu einem 
gewissen Grade die Eigenschaften seines 
Mutter stocke«; selbst den Alterszustand, in 
dem dieser sich befindet. Eine Verjüngung 
des Reises tritt nicht ein, wenn es auf 
einen jungen Sämling oder Wildling ge¬ 
pfropft wird. Der einjährige Trieb eines 
fünfzigjährigen Rosenstocks trägt schon 
die Eigensoli alten eines fünfzigjährigen 
Triebes in sich und ebenso die mit ihm 
hergestellte Veredlung. Wird von letzterer 
nach abermals 50 Jahren wieder ein ein¬ 
jähriger Trieb genommen, so besitzt dieser 
die Eigenschaften eines hundertjährigen 
und deshalb müssen Veredlungen und Steck¬ 
linge allmählich an Altersschwäche 
gründe gehen. 

zu- 

Von den zahlreichen Rosensorten aus der 
ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
sind jetzt noch 18 in Kultur. Nach einer 
Zusammenstellung von Professor Dr. II. 
Dämmer ist die älteste unter ihnen die im 
Jahre 181ß in den Handel gekommene 
Zentifoliensorte „Königin von Dänemark“. 
Ihr folgen im Alter 2 Kletterrosen „Felirlte 
et Porpetue“ mul „Amadis“ aus dem Jahre 
1827 und eine Provencerose „Brenners“ aus 
dem Jahre 1830. Aus dem Jahrzehnt 
1830—1840 sind nur noch fünf Sorten vor¬ 
handen, die Bourbonrose „Mrs. Bosanquet“ 
(1832). die Monatsrosen „Oramoisi suptfrieur“ 
(1832) und Hermosa“ (1840), die Provence- 
rose „Mundi“ (1835) und die gelbe „Persian 
Yellow* ilS33). Auch das nächste Jahr¬ 
zehnt. 1840 1850 hat uns nur ein halbes 
Dutzend Sorten hinter lassen. 

Die Bourbonrose „Souvenir de la Mal¬ 
mai son“ (18431. die Noisetterose „Oeline 
Foresticr* (1842) und die beiden Teerosen 
„Niphetos“ (1843) und „Souvenir cPim ami“ 
(1840) und die beiden Kletterrosen „Belle 
de Baltimore“ und „Queen of the Prairies“, 
die beide ans dem Jahre 1843 stammen. 

Die älteste Remontantro.se, welche jetzt 
noch in Kultur ist, ist die Sorte „Victor 
Verdier“ aus dem Jahre 1851. Ihr folgen 
im Lebensalter „General Jaequeininot.“ 
und „Jules Margottin“, beide aus dem 
Jahre 1852, dann „ linperatrice Eugenie“ 
(1858) und „Senatenr Vaisse“ (1859). Von 
Bourbonrosen ist aus dem Jahrzehnt 
1850 1860 nur noch die Sorte „Baron 
(i omel I a “ (1859) erha 1 teil. 
rosen stammen aus diesem 
die drei Sorten „Gloire de 
„Mme Falcot“ und „Homere“, beide aus 
1858, ferner sind noch eine Moosro.se „Stillet“ 

11854), eine Monatsrose „Felleinberg“ (1857) 
und eine Kletterrose „Duc de Constantine“ 
(1857) erhalten geblieben. Die „La France“ 
ist irn Jahre 18(17 in Jen Handel gebracht 
worden, wird also jetzt etwa wie die be¬ 
rühmte „Mardchal Niel“ (1868) 45 Jahre 
alt sein. Nun soll aber nicht etwa gesagt 
sein, daß sich außer diesen Sorten nicht 
noch hie und du eine oder die andere aus 
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
erhalten hat, aber man ersieht schon aus 
dieser Zusammenstellung, daß doch die 
große Mehrzali 1 der Sorten, welche 
unsere Groß- und Urgroßeltern erfreuten, 
langsam von der Bildfläche verschwinden, 
ja zum großen Teil schon überhaupt nicht 
mehr vorhanden sind. 

Von den Tee- 
Zeitabschnitte 
Dijon“ (1858), 
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Hosenfeste. 
Eine schöne Sitte hatte bei den Alton für 

die Dahingeschiedenen einen besonderen Tag 
bestimmt, an dem zu ihrer Ehra das Rosen¬ 
fest gefeiert wurde. In Rom feierte man 
die „dies rosationis“ in der Blütezeit der 
Rosen. Der Hauptfeiertag hieß „rosalia“, 
dessen Zweck dein des Allerseelentages ent¬ 
spricht, an dem die Gräber mit Blumen, 
hier ausschließlich mit Rosen, geschmückt 
wurden. 

Mit, der römischen Herrschaft hat sich 
auch der Rosenkultus über die Länder ver¬ 
breitet. die unter ihrem Drucke seufzten. 
So auch nach Frankreich und Deutschland. 

Der alte Brauch übertrug sich im Laufe 
der Zeiten auch auf das Christentum, aber 
in etwas veränderter Form. Das Christen¬ 
tum durfte als solches die „rosalia“ nicht 
dulden. Das Volk wollte sie aber nicht 
missen, und so wurden sie zu christlichen 
Festen umgeschaffen, ähnlich dem Weih- 

naclitsfest. Diese R osen - 
feste hatten den Zweck 
über das Betragen und 
die Sitten der jungen 
Mädchen Gericht zu halten 
und sie zu ehrsamen 
Tugenden zu ermahnen. 
So ist z. B, das Rosen¬ 
fest von Salency entstan¬ 
den, an dem die gehor¬ 
samsten und ehrbarsten 
Jungfrauen der Gemeinde 
mit einem Rosenkränze 
geschmückt und mit Geld 
beschenkt wurden. Es 
gab eine ganze Reihe von 
Stiftungen zum Zwecke 
dieses Rosenfestes, Das 
Rosenfest von Salency 
ist das Modell für alle 
anderen Tugendfeste ge¬ 
worden, denn es ist das 
älteste, um f)30 von einem 

Salency, Bischof 
Med&rdus von Xoyon. ge¬ 
stiftet. 

In Nancy wurde 1782 
von der Handelskammer 
zu Ehren des Grafen 
Artois ein Rosenfest „La 
rosiere d* Artois K gestiftet. 

Enter dem Namen „Fete 
des moeursu bestand seit 
1776 zu St. Fergeux bei 
Besaneon ein Rosenfest. 

In Deutschland wurde 
1769 von einem Herrn von 
Ketteholdt ein solches Fest 
zu Lichstedt im Rudol- 
stadtisclien Kreise gestif¬ 
tet und der Prediger 
Samuel Friedrich Schulze 
setzte ein Kapital von 
1000 Talern für einen 
solchen Zweck aus für die 
Dörfer Zelcliow und Sirow 
in Mecklenburg. Aehn- 

Korsowagen des Rosenfestes in Evian. 
(Aus „Les amis des roses*, journal de la soci&td frain.aise des rosidriste.v 
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düngen zeigen drei rosen- 
geschmiiekte Wagen des 
Korsos, die in ihrer 
Farbenpracht das Auge 
des Beschauers entzück¬ 
ten. R. 

Korsowagen iles Rasenfestes in Evian. 
(Aus „Les amis des rose«*, joomal de la soetfte fran«;&ise des rosförtstes.) 

liehe« fand noch an vielen Orten Frankrelclis. 
Englands, Italiens und Oesterreichs statt, 
doch bietet die Aufzahlungnicht« Bemerkens¬ 
wertes. Diese einst gefeierten Rosenfeste 
sind längst verschwunden und das kleine 
Salency ist gegenwärtig noch die einzige 
Stätte, wo dieser schöne Gebrauch sich 
noch einer warmen Pflege erfreut* 

Zum Zwecke der Prämiierung der besten 
Rosenzüchtungen wurde seit mehr als 
hundert Jahren in Brie-Comte-Robert ein 
Iiosenfest begangen« Im Jahre 11878 waren 
78500 abgeschnittene Rosen ausgelegt und 
ein Beet, mit 6000 Exemplaren der - rose 
du roi“ bestanden, hcrgerichtet. Diese Rose 
wurde 1812 in St. Cloud gezüchtet und ist 
die älteste Remontantrose. 

In der neueren Zeit werden in ver¬ 
schiedenen Städten Ro.senfe.ste veranstaltet, 
an denen die ganze Bevölkerung gerne teil- 
nimmt und die zur Förderung der Rosen- 
pHege oder philantropischen Zwecken dienen« 
Rosen feste haben z. B. in Deutschland die 
Städte Worms und M.-Gladbach. Auch in 
Amerika veranstalten verschiedene Städte 
regelmäßig Rosenfeste, so z. B. die Stadt 
Portland. Dort wurden im .Jahre 1907 

1 i Million Hosen angepflanzt und alljähr¬ 
lich liudet ein großer Rosenkorso statt. 
Die Stadt Evian am Genfer See veran¬ 
staltet seit 9 Jahren alljährlich im Monat 
Jnni ein Rosenfest, wo Tausende von Rosen 
triumphieren. Die nebenstehenden Abbil- 

Polyantha-Rosen, 

Einen wahren Siegeszug 

durch die Gärten hat in 
den letzten Jahren die 
„Vielblumige Rose4*, die 
Rosa Polyantha angetre¬ 
ten. Denn wir haben 
dadurch eine prächtige 
Gruppenpflanze für Beet- 
beptianzungen gewonnen, 
wie wir sie besser nicht 
wünschen können. Sie 
wird deshalb in Liebhaber- 
kreisen immer mehr ge¬ 
würdigt. Diese Vorliebe 
für die reizenden Poly- 

antha begann mit der Einführung der 
M a d. Norbert L c v a v a sseurt deren 
Erscheinen s. Zt. Aufsehen erregte. Wenn 
auch die alten zierlichen Sorten, wie 
Mignonette, Paquerette, Miniature, 
und ähnliche, schon hier und da in Gärten 
zu linden waren, so dachte doch noch 
niemand daran« diese Rosenklas.se in so 
ausgedehntem Maße zur Beetbepflanzung zu 
benutzen* 

.Seit diesem Schlager, der kirschroten 
M ad. Xorbert Levavasseur, haben die 
Züchter diesen vielblumigen Rosen mehr 
ihr Augenmerk zugewandt, es sind präch¬ 
tige Sorten entstanden, die für die Aus¬ 
schmückung unserer Gärten von außer¬ 
ordentlichem Wert sind. Besonders in den 
Farben sind wesentliche Verbesserungen 
erzielt worden* Jeder wird wohl die reizende 
A e n n c li e n M ii 11 c r liebgewonnen haben, 
die mit ihren glänzend korallenrosa Bliiten- 
lüisehen eine geradezu prächtige Wirkung 
hervorbringt. Die einzelnen Blüten sind 
locker gestellt, doch bilden die riesigen 
Büschel ein harmonisches Ganze. Mit großer 
Schnelligkeit hat sie sich verbreitet und 
das auch mit Recht. Es gibt kaum eine 
reichblühendere Gruppenrose als diese. Wie 
hei den meisten Polyan tha-Hybriden, so ist 
auch bei ihr der zwergartige Wuchs ver¬ 
schwunden. Auf allen Ausstellungen, wo 
sie gezeigt wurde, erregte sie die Bewunde¬ 
rung der Besucher* Auf der Liegnitzcr 



weder zu hart, noch zu weich sein* wenn 
man damit Erfolge haben will. 

Alles in allem genommen, haben wir in 
der Polyantha eine Rosenklasse, die in 
Liebhabergärten der weitesten Verbreitung 
würdig ist und die auch in der neuzeit¬ 
lichen Richtung der Gartengestaltung viel 
verwendet wird. R. 

Eigenschaften 

Ausstellung 1911 war sie entschieden die 
schönsteGruppenrose. Auch für die Treiberei 
ist Aenliehen Müller sehr geeignet und liefert 
duftiges Material für Vasenfiilhingen. 

Eine weitere prächtigePuIy antha-11 yhrid- 
rose ist Gruß an Aachen, die in Nr. 3 
der Rosenzeitung 11112 in farbiger Abbil¬ 
dung gezeigt wurde. Auch sie verdient 
wegen ihrer vorzüglichen 
a 1 lgcinei nste Vcrbreit\tng. 

Für Einfassungsz wecke ist Maman Leva - 
vasseur mul ganz besonders die rosafarbene 
Boscoops Baby geeignet, die nur eine 
Hohe von 25—30 cm erreicht. Was diese 
Sorte besonders wertvoll macht, ist ihre 
frühe Blütezeit. Blüht sie doch 14 Tage 
früher als alle anderen Polyantharosen. Im 
Blühen unermüdlich, ist auch die Belaubung 
durchaus gesund und meltaufrei. 

Die neue gcraniumrote Orleans -R ose 
ist höher im Wuchs, von ausgezeichneter 
Treib- und Blühfähigkeit und ist eine unserer 
besten Polyantharosen. M a d a m e T a 11 
ist eine wertvolle Verbesserung der Mad. 
Norbert Levavasseur. Von hellrubinrosa 
Farbe, wachst die Pflanze recht kräftig 
und bleibt dabei niedrig und gedrungen. 

.1 e s s i e hat mancherlei Meinmigsvcr- 
sehiedenheiten entfacht. Wenn die Blüte 
auch nur klein und halb gefüllt ist, so ist 
der Blumenreich tum so groß, daß das Laub 
vollständig darunter verschwindet. 

Die Farbe ist ein leuchtendes Rot mit 
hellerer Mitte. Die Sorte jedoch, wie über¬ 
haupt alle anderen bekannten Polyantha¬ 
rosen, wurde bei weitem durch die nem» 
E r n a T e s e h en d o r f f übertroffen, die 1911 
dem Handel übergeben wurde. 

Diese Sorte ist das Schönste, was es bis 
jetzt in dieser leuchtend dunkelroten Farbe 
gibt. Als Sport von Mad. Norbert Leva- 
vasscur liat sie dieselben guten Eigen¬ 
schaften, Reicliblütigkeit, gesundes Laub 
und kräftigen Wuchs. 

Von hellfarbigen Sorten wären folgende 
besonders hervorzuheben: 

A p f e 1 b 1 ii t c * zart rosafarbig, Bliite und 
Wuchs wie bei Mignonette. 

Schneewittchen, rein weiß, niedrig. 
Katharina / e i ine t, bis 60 cm hoch, 

rein weiß. 
An die Kultur stellen Polyantha keine 

größeren Ansprüche als die Gruppenrosen. 
Sic lassen sich sehr leicht durch Stecklinge 
vermehren; die daraus erzogenen Pflanzen 
sind in vielen Fällen sogar den Veredlungen 
vorzuziehen. Das Holz muß aber den rich¬ 
tigen Reifegrad erlangt haben: es darf also 

Rosenaiisslelluiifjeii 

große 

Die Herbstrosenschau in Halle a. S. 
Vom :il. August bis mit 2. .September 1012. 

Die allgemeine Gartenbauausstellung in 
Halle hatte schon am 23. August begonnen; 
sie war leider nicht vom Wetter begünstigt, 
nur wenige Stunden hielt ab und zu das 
gute Wetter an, Sturm und Regen wech¬ 
selten mitander ab. Die Ausstellungsleitung 
durfte wenig Hoffnung haben, auf ihre 
Rechnung zu kommen, zumal die Aus- 
stcllängs-Gebäude, Restauration, Zelte usw. 

Ausgaben verursachten. 
Die Anmeldungen für die Schnittro.seu- 

schau waren sehr zahlreich eingegangen, 
so daß man mit Sicherheit darauf rech¬ 
nete* das für Sehnittrosen bestimmte Zelt 
vollständig damit besetzen zu können. Doch 
der Sturm am 25. und 26. August hat 
einen Strich durch die Rechnung gemacht; 
über die Hälfte der Anmeldungen wurden 
kurz vor der Eröffnung der Ausstellung 
zu rückgezogen, 1 n fbl gedessen mu ßte ein 
größerer Teil des für Rosen reservierten 
Platzes mit Dahlien und Stauden bestellt 
werden. Eine solche Verschiebung hat 
nicht nur große Unaiuiehmlichkeiten, son¬ 
dern auch viele Arbeit zur Folge. Die 
Herren Rüdiger -Ufhofen und Felberg- 
Leclerc-Trier haben sich dieser Mühe mit 
großer Ausdauer unterzogen. 

Der Besuch der Ausstellung kann als 
sehr gut bezeichnet werden. Der beste Tag 
war der Sonntag; mehr als 20000 Men¬ 
schen bewegten sich in der Ausstellung, so 
daß die Eingänge etwa eine halbe Stunde 
geschlossen werden mußten. Nur die Firmen 
Felberg-Ledere-Trier und Kiese & Cie- 
Vieselbacli hatten nach dem Programm, 
alle Uebrigen nach freiem Ermessen aus¬ 
gestellt. Vertreten waren die hauptsäch¬ 
lichsten Schnitt- und Gruppensorten, wie 
Laurent! *arle,M,aeMaoricede Luee, Radiance, 
Jonkheer .1. L. Mock, Hugh Dickson, Otto 
von Bismarck, Carol. Testout, Frau C. 
Druscliki, David Mae Kee, Rayon d'or 
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auch die neue Sunburst. ferner Kathar. 
Breslau, .Tulief, leidere blüht sehr gut auf 
Hochstamm, Visconntoss Enfield. Natalie 
Köttner, Lady Hillingdon, guter Herbst- 
bliiher. Stadtrat Glaser, Herzogin Marie 
Antoinette, wohl eine der schönsten gelben 
Bosen, u. a. Von Polvantharosen fielen 
Erna Teschendorff, Louise Walter, Loreley 
und Perle besonders auf. Das Ros&r 
Sangerhausen und M. Kohlmannslehnur- 
Britz-Berlin hatten eine größere Anzahl 
Zweige mit Früchten von Wild rosen zur 
Schau gestellt, welche allgemein bewundert 
wurden. Wildrosenhusche mit Früchten 
in den verschiedenst en Farben und Formen 
sind eine Zierde für jeden Garten, Die 
Preisrichter hatten keine schwierige Arbeit 
zu erledigen, indem die Preise lös auf 
wenige bereits für die vorhergegangenen 
bezw. früher erötfneten Ausstellungen ver¬ 
geben waren. Es konnten nur die größeren 
Gesamtleistungen prämiiert werden; die 
kleineren Aussteller blieben unberück¬ 
sichtigt. 

Die ausgepfianzten Hosen zeigten durch¬ 
weg ein recht gutes Aussehen und waren 
schön in der Blüte. Es waren meistens 
die bekannten Teehybridrosen vertreten. 
Die Beteiligung in dieser Abteilung war 
nicht sehr zahlreich. 

Preise erhielten: 

1. In der Freilandrosen-Ausstellung. 

Für ilio beste Gruppe Hochstammrosen: 

I. Preis, König!. preuß. silberne Staatsmedaille: 
Otto Brecht, Hallc-Crüllwitz. 

II. Preis, Ehrenpreis des Herrn Müller (50 .4): 
H. Brusowsky. Stumsdorf. 

Für die 50 besten Treibrosen: 

II. Preis, silberne Ausstelltingsmedaille: 
()tto B recht, Halle-Crüllwitz. 

Für die beste Gruppe niedriger Kosen in Sorten: 

I, Preis, Ehrenpreis der Stadt Halle (100 *4): 
Otto Brecht, Halle-Cröllwitz. 

Für die beste Gruppe Polvantharosen: 

I. Preis, goldene Ausstellungsmedaille : 
Otto Pr echt, Halle-Cröllwitz. 

Für die beste Gruppe ►Schlingrosen: 

MI. Preis. bronzene Ausstellungsmedaille: 
Otto Brecht. Halle-Cröllwitz. 

Für Kosenneuheiten: 

I. Preis, goldene Ausstellungsmedaille: 
Viktor Teschendorf!, Cussebaude- 
1 Jresdcn. 

II. Preis, silberne Ausstellungsmedaille: 
Fr, M e i n h ard. Niemburg. 

Für Treibrosen in Töpfen: 

II. Preis, silberne Ansstellungsmedaille: 
Ft. Meinhard, Niemburg. 

III, Preis, Diplom: 
Fr. Galbert, Berlin. 

II. In der Schnittrosen-Ausstellung. 
Für Gesamtleistung: 

Die bronzene preuß. Staatsmedaille: 
L. R ö d i g c r, I fliofen-Langensalza. 

Die silberne Anhalt. Staatsmedaille: 
Herrn. Kiese & Cie. Mosel hach-Erfurt. 

I. Ehrenpreis der Stadt Halle: 
Felbcrg -Ledere, Trier. 

II Ehrenpreis der Stadt Halle. 
Viktor Teschendorff, i ossehatide- 
Dresden. 

Silberne Medaille des Vereinsdeutscher Rosenfreunde: 
Görioke. Niemburg. 

Silberne Medaille des Vereins deutscher Rosenfreunde: 
«Stellmacher, Klein Machnower 
Baumschulen. 

Ehrenpreis des Herrn Bernhard (goldene Uliry 
Albert Stock, Pinwberg. 

Ehrenpreis des Herrn Pctriok: 
Tan tau, Uetersen. 

III. Preis der Blumengeschüftsinhabcr zu Halle: 
N i c in e t z, Britz-Berlin, 

Ehrenpreis des Herrn Hesse, Eisleben: 
Lambio, Trier. 

Ehrenpreis des Herrn Baabe: 
Z i m in t‘ r in a n n. * lönnern. 

Bronzene Ausstellungsmedaille: 
N i e m e t z, Britz-Berlin. 

Kiese. 

Rosen auf der Gartenbauausstellung 
in Paris. 

I m Mai d. .1. fand, wie alljährlich, die Früh- 
jahrsausstellung der französischen Garten- 
haugescllschaft in Paris-Cours-la-Rcine statt. 
Ganz hervorragend waren auf dieser Aus¬ 
stellung die Rosen, als Spezialität Frank¬ 
reichs. vertreten. Man sah alle bekannten 
älteren und neueren Sorten in ihren ver¬ 
schiedenen Verwendungsarten und in herr¬ 
licher Blüte. 

So führte u. a. die Firma A. Truffaut- 
Paris eine Gruppe der Sorte Ulrich Brunner 
vor, die allgemein Aufsehen erregte und die 
umstehend im Bilde wiedergegeben ist. 

Genannte Firma besitzt in Versailles 
musterhafte Kulturen, die wohl einzig in 
ihrer Art in ganz Frankreich sein dürften. 

R. 

Rüseu-Neulieiten. 

Allerneueste Rosen* kontinentalen, eng¬ 
lischen und amerikanischen Ursprungs. 

.Schluß.) 

Teehybriden. 
Mad.v Margaret Boseawen \. Dickson Sons). 

Zart muschelrosa auf Chamois-Grund. Voll¬ 
kommene, große, gefüllte Blumen, immerwährend 
in Fülle. Starker Tecgeruch. 
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Die schönsten Kosen auf der Gartenbau-Ausstellung in Paris. Mai Ul 12. 
„Ulrich Brunner0, ausgestellt von der Firma A. Truffaut-Versailles. 
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Leslie Holland Hngh Dickson). Dunkel sch;irhirb- 
karuiesin, stark samtig karmesin erleuchtet und 
schattiert, unveränderlich. Febergroße. unzählige, 
aufrechistchende, langdaticrndc Blumen. Größter 
Fortschritt unter den samtig karmesinroten Tee- 
hybriden. Sehr wohlriechend. Goldmedaille der 
Nat. Hose Society. 

Mabel Drew (A. Dickson & Sons). Dunkel rahm- 
gelb, Zentrum lebhaft kanariengelb. Große, ge¬ 
füllte, aufrechte 1 Humen. Hervorragende Rose. 
Goldmedaille der Mat. Hose Society. 

Mme. Alfred Digeon Puyravnudi. Zitronengelb 
mit isabellfarbiger Schattierung; Ränder kann in 
punktiert. Htunerblüheml 

Mme. Charles Lejeune (Guillot) Gardine Testout 
> Lady Ashtown. Silberig Heisch Farbig rosa, 

Zentrum lebhafter. Groß, gefüllt, kugelförmig, 
aufrecht stehend. 

Madame Charles Lutaud (Pernet-Duchen Marquise 
de Sinety Prince de Uulgarie. Chromgelb, 
safranrot nuanciert. 

Madame Edmond Rostand (Pernet.-Ducher). Uosa- 
tieischfarbig, lachsfarben ntiandert. Zentrum gelb- 
orangerot. 

Mme. L. Faucheron Groibicr) Mmc. Melanie 
SoupertX b(1 Progres. Rahm weiß, hell schwefel¬ 
gelb laviert. Große nymphaeaförmige Blume. Schöne 
Schnitt- und Bectrose. Zeugnis erster Klasse 
und silb. Medaille. 

Mme. Lueien Haltet (Pernefc-Dncher) Fleischfarbig 
rosa, gelb nuanciert, lebhaft k arm in In-rundet. 
Sehr groß, kugelförmig, gefüllt. Ausgezeichnete, 
immerblüheude 11 allen rose. 

Marie-Louise Mathian (Fugier), Kahnnveiß, Zen- 
tniin leicht lachsfarbig. Sehr groß, gefüllt, von 
schöner Haltung. 1 in ui erblüh end u. von köstlichem 
Wollige rneb. 

Melody A. Dickson ä Sons). Dunkel, lebhaft safran¬ 
gelb, primelgelb berandet. Schöne Form und 
Größe. Wunderbar reichldUhend und stark duftend. 
Dekorations- und Treibrose von großem Wert. 

Mrs. Amy Hammond iMc Gredy). Mischung von 
elfcnbeinweiß, bernsteingelb und aprikosenfarbig. 
Vollkommene Form. Prachtvolle Ausstellung*- und 
Garten rose. Goldmedaille der Nat. Rose Society. 

Mrs. Cornwallis West (A. Dickson A Sons). Zart 
durchscheinend nclkenrosa auf rein weißem Grund. 
Kugelförmig, sehr gefüllt, gut erblühend. Präch¬ 
tige, edle Rose. Gold. Medaille der Nat Rose 
Society. 

Monsieur Fraissenon Gamon). Glasiertes dunkcl- 
rosa. Lange Knospe; große, gefüllte Blume. 
Wohlriechend. 

Monsieur R. Arnaud (Perdriolle) Lyon Rose X 
Mme. Segond- Weber. Dunkelrosa, gelb und 
krabbenrot schattiert. Immer einzelständig und 
von aufrechter Haltung. Auffallend rcichbliihend 
und wohlriechend. Zukunftsrose für den Schnitt. 

Othello (Pani & Sony Dunkel kastanienrot wie 
„Charles Darwin“. Groß, schön gebaut. Von 
vornehmer Färbung. 

President Vignet (Pernet-Ducherl. Lebhaft Karmin, 
leuchtend, hochrot nüanciert. Groß, kugelförmig, 
gefüllt, einzelständig auf langem Stiel. Reich- 
blühende, ausgezeichnete Gartenrose 

Prince Mohamed Ali Pascha Xabonnand) Kaiserin 
Paul Nabonnand. Satiniertes ßeisrhweiß, 

Zentrum lachsfarbig. Sehr groß, gefüllt, elegant, 
einzelständig und sehr reichblühend. 

Rose du Barri IG Gant & Sons), Kein leuchtendes 
reiches du Barry-Rosa, unvergleichlich. Immer¬ 
während blühende, sehr wohlriechende Beetrose. 

Rose Queen \K. G. Hill & Go.). Lebhaftes, unver¬ 
änderliches Rosa. Basis der Blumenblätter gelb. 
Sehr lange, gut erblühende Knospe. Vollkommene, 
lang dauernde Blume. Preisgekrönt in Chicago. 

Remontant-Hybriden. 
G6n§rale Marie Raievsky (Ketten freres Druschki 

X Fisher Holmes. Incarnatroßa, in lebhaft rosa 
übergehend, Zentrum gelblich latdis. Form und 
Haltung der „Druschki“, doch gefüllter. 

Rosa Pernetiana. 
Louise-Catherina Breslau • Pcrnet-Ducher) XX 

Sämling von Soleil d or. Krebsrot, mit orange- 
und kupferrotem Anstrich; Rückseite Chromgelb. 
Knospe groß, dick. Sehr große Blume. K. 

KosenziiclK und -Pllege. 

Ein Wink fürs Veredeln, 

ln der Natur strebt alles dem Lichte 
entgegen. Die Rose macht davon keine 
Ausnahme. Bedenken und beherzigen wir 
das heim Veredeln, so wird manches Auge 
gerettet werden, auf dessen Anwachsen wir 
sonst vergeblich warten würden. 

Sehen wir uns Büsche von wilden Rosen 
an, so bemerken wir, daß an den jungen 
Langtrieben, die doch alle mehr oder weniger 
nach einer Seite hängen, die meisten und 
kräftigsten Triebe an der Oberseite dem 
Lichte zu sich entwickeln. Der Leser merkt 
schon, wo ich hinaus will. Wir machen 
uns also diese einfache Beobachtung zunutze. 
Binden wir das zu veredelnde Stümmclien 
nicht sofort stramm und steif an einen 
Pfahl, sondern lassen wir den Wildling 
fürs erste ganz ohne Pfahl oder binden wir 
ihn doch wenigstens ein ganzes Stück unter 
der Stelle an, an der wir ihn veredeln 
wollen. Nun setzen wir das Edelauge an 
dii* Oberseite des Stämme he ns gegenüber 
einem Wildtriebc auf der Unterseite. Wer 
es versucht, wird zu seiner Freude fest¬ 
stellen können, daß ihm nicht mehr so viel 
Augen ausbleihen als früher, da er diesen 
Wink der Natur nicht berücksichtigte. 

Quolsdorf. G. Reichstem, 

Duc de Constantine. 
Durch die vielen Neuheiten der Klasse 

von Schlingrosen sind manche alte gute 
Sorten von den Kletterrosen fast gänzlich 
verdrängt worden. Da möchte ich die alte 
reichblühendeSchlingrose Duc de Constantine 
doch wieder in Erwähnung bringen. Diese 
Rose ist 1857 von Soupert und Notting 
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gezüchtet worden. Jetzt könnte man bald 
.sagen, daß an Duc de Constantine keine 
Erinnerung mehr möglich ist. Diese schöne 
Rose ist nicht nur als Schling-Pyramiden 
und Spalierrose zu verwenden, sondern sie 
ist eine der besten Kletterrosen* welche 
zuerst, blüht und prachtvolle silbrigrosa 
dicht gefüllte Blumen bringt. Für Sträuße 
eignet sieb dieselbe sehr gut. Deshalb 
möchte ich jedem Rosenfreund diese alte, 
schöne Schlingrose in empfehlende Erinne¬ 
rung bringen. 

V iescl bach-Erfu r t. Em i 1 Wedel. 

Ueber Aufbewahrung von Rosenreisern. 
Wenn man im Besitze schöner kräftiger Windlinge ist, 
so möchte man nicht gern bis zum August warten, 

sondern je eher desto lieber okulieren. Geschieht dies 

schon im Mai, so erhält man bis zum Oktober eine 

.stattliche Krone mit gut ausgereiftem Holze. Aber im 

Mai sind noch keine frischen Augen vorhanden. Mich 

ficht dies nicht an. Ich habe solche in jedem Monat 

des Jahres, Im November schneide ich mir die Reiser, 

packe sie in feuchten Sand und lege sie in den Eiskeller. 
Hier verharren sie bei einer Temperatur von 0 0 in voll¬ 

kommener Ruhe. Es findet keine Zellenbildung und 

somit auch kein StofTverbrauch statt. Irn Monat Mai 

sehen sic noch aus wie frisch geschnittene. Auf diese 

Weise erhalte ich die Reiser bis zum Juli oder August 
nächsten Jahres tadellos frisch. J. H. in K. 

Rosen als vorzügliche Heekenpflanzen. Eine 
Hecke soll auch den Singvögeln gute Nistgelegenheit 

bieten. Sehr günstige, durch Dornen vorzüglich ge¬ 
schützte Nistgclcgenheit bietet die schottische I leeken- 

rose, auch Marienrose oder Christusdorn genannt, Rosa 
rubiginosa. Es empfiehlt sich der Bezug zweijähriger 
Pflanzen und wären bei zweireihigen Hecken zehn, bei 

einreihigen acht Pflanzen pro Meter zu setzen. Um die 
Hecken rasch vorwärts zu bringen, muß man den Boden 

auf Spatentiefe umgraben und gleichzeitig verrotteten 
Dünger mit unterbringen, bezw. bei besonders ungünstigem 
Boden, also Z.B. bei sehr schotterigem Hoden denselben 

auf 30 bis 40 Zentimeter rigolen. Da die schottische 

Heckenrose sehr früh zu treiben beginnt, ist Herbst¬ 
pflanzung zu empiehlen und es ist ratsam — damit die 
Pflanzen nicht geschädigt und durch Frost gehoben 

werden — den angrenzenden Boden mit verrottetem 
Dünger zu bedecken. Beim Verpflanzen sind die Wurzeln 

sehr wenig und die oberen Triebe nur auf 10 bis 15 
Zentimeter zu kürzen. 

Wie geschieht der Sehnitt der Zentifolien¬ 
rose ? Die Zentifolie gehört zu unseren einmalblühenden 

Rosen. Sie muß deshalb nach der Blüte im Sommer 

geschnitten werden. Altes Holz ist dann zu entfernen; 
kräftige Triebe schneidet man um fünf bis sechs Augen 

zurück, damit kräftiger, junger Nachwuchs kommt. Gut 

ist es, wenn man die Zentifolie, welche im allgemeinen 

stark von der Kosenzikade zu leiden hat, nach dem 

Rückschnitt gründlich mit Kupfervitriol-Kalkhrühc be¬ 
spritzt. 

Welcher Boden paßt für die Rosen? Die 
Rose verträgt fast jeden Gartenboden, nur nassen oder 
felsigen nicht. Der gecigncslc Boden ist ein lockerer, j 

durchlässiger Lehmboden: natürlich dürfen diesem die 
notwendigen Nalmingsstoffe, sowie genügende Feuchtig¬ 

keit nicht fehlen. Vorzüglich wachsen die Rosen auch 

in allem, mit Erde d u rch mengt em Bauschutt; hingegen 
ist leichter Sandboden lür die Rosenkultur untauglich. 

Man kann aber im Sandboden, in welchen die Rosen 

zu stehen kommen sollen, die Erde teilweise ausheben, 
mit Lehm und Bauschutt, die schon ein Jahr vorher 

auf dem Haufen gelegen sind, bis auf 50 Zentimeter 

Tiefe vermischen, wodurch «ler Boden den Rosen zu¬ 

träglich wird. — Was die Düngung des Bodens betrifft, 

so sind ein alter, gut verrotteter Rinder- oder ein solcher 
Pferdemist am geeignetsten, diese Dünger können in 

beliebiger Quantität verwendet werden, denn die Rosen 
verbrauchen sehr viel Dungstoffe. Auch muß der Boden 

alljährlich im Frühjahr* wenn die Kosen bereits aufge¬ 

bunden und beschnitten sind, gereinigt und frisch um- 
gegraben werden. 

Rosen die am frühesten blühen. Nach Be¬ 
obachtungen. die in dem Gravereauxsehen Rosar in 
L'Hav gemacht wurden* blühen botanische Arten, die 
nicht dem Schnitte unterworfen werden, am frühesten. 
Es bliiten schon: Am 8, Mai Rosa sericea, ein 
reizender Strauch mit mimos<vähnlichem Laube, 
zahlreichen großen, weißen Bluten, die jedoch nur 
vier Blumenblätter haben und verschiedenartig ge¬ 
formten Stacheln. Eine äußerst merkwürdige Sorte. 
Am 10. Mai: Rosa acicularis. Am ln. Mai: Rosa 
alpina und der größte Teil ihrer Subspezies. Hybriden 
und Varietäten: dann Rosa nutkana, Rosa glancedina. 
Rosa blanda luxurians, Rosa cinnnmomea ncpalensis, 
Rosa cimmmomea obconica. Am 17. Mai: Rosa pimpi- 
nellifolia und ihre nächsten verwandten Varietäten; 
Rosa rugosa und ihre Varietäten; Rosa lutea und 
ihre Varietäten, ochroleuca, ebenso die Hybride Intea- 
pimpinellifolia, Rosa H&rrisonii. Am 18. Mai: Rosa 
laevigafca Camellia, Rosa \anthina. Von den Garten¬ 
varietäten, welche dem Schnitte unterworfen wurden 
und schon am 18. Mai Milten, war Rosa rugosa, 
Roseraie de Ldfav: dann Blanc double de Coubert, 
Souvenir de Pierre Leperdrieux usw., und einen Vor¬ 
sprung von 14 Tagen über die nachher blühenden 
Schlingrosen hatten Aglaia. Dawsoniana, Malton, 
Pauls Carmine Biliar. Madame Sancy de Parabere 
usw. Bei den Teesorten zeigten sich die ersten Blüten 
am 1. Juni. Solche Beobachtungen haben einen großen 
Wert für die Zusammenstellung von Rosengrappen. 

R. 

Verschiedenes. 

Künstliche Farbenänderung' bei Rosen und 
einiges über die natürlichen Farben der 

Pflanzen. 
Man färbt heute Blumen* wie man Baum¬ 

wolle oder Seide färbt. Durch die Triebe 
der Pflanzen steigen chemische Farbstoffe, 
in deren Lösungen die Blumen gestellt 
werden, empor und verteilen sich in den 
Blätternder Blütenkrone. Weit interessanter 
und wohl auch für feineres Empfinden 
weniger anstößig sind die künstlichen 
Färbungen, die durch Zusatz von Chemikalien 
zu dem Buden* in dem die zu färbenden 



Blutenpflanzen wachsen, erzeugt werden. 
Audi in der Natur vermögen Besonderheiten 
der Umgebung Färbungen hervorzurufen, 
die von dem gewöhnlichen Aussehen einer 
Pflanze abweiehen, obgleieh ein Teil der 
modernen N&turlustnriker bestreitet, daß 
eine solche durch Ernährung oder Standort 
bedingte Besonderheit etwas Bleibendes 
sein könne. Planmäßige, sehr interessante 
Versuche hat in den letzten Jahren Professor 
Heinrich Kraeiner an dem Pliaripacy- 
Kul lege in Philadelphia über den Einfluß 
chemischer Körper auf Blumenfärbungen 
angestellt. 

Er zog die verschiedenartigsten Boden¬ 
arten in den Kreis seiner Untersuchungen,, 
die er zum Vergleich auch mit verschiedenen 

11 fl an zon näh rst o I ft111 v < ?■ r setz tc. 
Die zur Färbung bestimmten Stoffe 

wurden zum Teil in Lösungen von ver¬ 
schiedener Stärke, zum Teil in fester Form 
dem Boden beigemischt. Eines der augen¬ 
fälligsten Ergebnisse, die erzielt wurden, 
war die Hervorbringung von roten Blüten- 
blättern hei der Kose «Kaiserin Auguste 
Victoria”. Die lebhafte Rotfärbung ver¬ 
breitete sich über die unteren Hälften der 
Bliitenblätter und wurde durch Zuführung 
von Potasche, Kalkhydrat und essigsaurem 
Blei bewirkt. Zur Erklärung dieser Er¬ 
scheinung ist in Betracht zu ziehen, daß 
die zu gesetzten Chemikalien entweder mit 
einer in den Blütenblättern bereits vor¬ 
handenen Verbindung reagiert oder zur 
Entstehung eines ganz neuen Farbstoffs in 
der PHanze Anlaß gegeben haben. Anderer¬ 
seits wäre es auch möglich, daß diese 
Chemikalien nur als Träger für einen in 
anderen Pflanzenterlen, wie etwa in den 
Blättern, gebildeten Farbstoff dienten und 
ihn der Blüte zuführten. Hierbei ist noch zu 
bemerken, daß die betreffenden Experimente 
streng wissenschaftlich durebgefüh rt wurden. 
Die zu den Versuchen verwendeten Kosen 
waren in sterilem Sandboden lediglich mit 
Hilfe künstlicher Nährlösungen kultiviert 
worden. 

Daß die Färbung und Verfärbung von 
Blumenblättern und anderen Pflanzenteilen 
auf chemischen Vorgängen, bezw. kompliziert 
zusammengesetzten Körpern beruht, ist 
längst bekannt. 

Die Farbstoffe, die die Färbung der ein¬ 
zelnen Pflanzenteile bedingen, sind als 
Neben- und Endprodukte des pflanzlichen 
Stoffwechsels anzusehen, denen, abgesehen 
vom Chlorophyll, keine bedeutsame physio¬ 
logische Rolle mehr zufällt f die aber der 

Tierwelt gegenüber besonders hervortreten 
und dadurch dem Gedeihen der Pflanzen, sei 
es durch Anlockung der Tiere, sei es durch 
Abstoßung derselben förderlich werden. 

Vielfach ist der Zellsaft der Pflanzen 
gefärbt, vornehmlich durch dir sogenannten 
Anthokyane. I Jas Anthokyan, ein Glykosid, 
ist blau in alkalisch reagierendem, rot in 
sauer reagierendem Zellsaft, unter Um¬ 
ständen auch dunkelrot, violett, dunkel¬ 
blau, selbst schwarzblau. 

Blutfarbige Laubblätter, wie z. B. die 
der Bliitbuchc, verdanken dem Zusammen¬ 
wirken des roten Anthokyans und des grünen 
(•ldorophylls ihre eigenartige Färbung. 
Die verschiedenen Färbungen der Blüten 
beruhen auf den verschiedenen Farben des 
Zellsaftes, auf der verschiedenen Verteilung 
der die Farbstoffe führenden Zellen, endlich 
auf der Kombination der gelösten Farb¬ 
stoffe mit gelben, gelbroten oder roten 
(liromoplasten (Farbstoff! rägcrn)undgrüuen 
Chloropiasten. Nur selten kommt auch ein 
gelber Farbstoff', das Xanthein im Zell- 
safte vor. 

Auf alle Fälle stellen die im Zellsafte 
gelösten Farbstoffe sowohl, wie auch die 
Farbstoff’träger, kompliziert zusammenge¬ 
setzte Körper dar, über deren Entstehung 
sowohl, wie auch chemische Zusammen¬ 
setzung schon viel geforscht, jedoch noch 
wenig bekannt ist. K. 

Ueber die Mischung der Kunstdünger. 

Es bedeutet häutig Ersparnis an Zeit und 
Geld, verschiedene Düngemittel miteinander 
zu mischen. Dies darf jedoch nicht will¬ 
kürlich geschehen, da sich bisweilen sehr 
unerwünschte chemische Vorgänge abspielen, 
die teils zu StickstoffVerlusten führen, teils 
die Streufähigkeit dadurch aufheben. daß die 
Mischungen zusammenballen. Dem letzteren 
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Ue bei stand kann allerdings dadurch bis zu 
einem gewissen Grade begegnet werden, 
daß man zu gemahlenen Düngern itteln etwa 
5 O/o Torfmull zusetzt. 

Das hier aufgezeichnete Diagramm zeigt 

das nötige Verhalten bei der Mischung der 
Kunstdünger* 

1. Die Düngemittel, verbunden mit 
d ün neu Linien, kann man immer zusammen- 
mischen. 

2. Die Düngemittel. verbunden mit 
doppelten Linien, sind k u r z v o r d e in Aus- 
streuen zu mischen. 

3. Die Düngemittel, verbunden mit dicken 
Linien, darf man nicht zusammenmischeii. 

Unzulässig ist besonders die Mischung 
von schwefelsaurem Ammoniak mit Roli- 
phosphaten, wie Algierphosphat oder Kreide¬ 
phosphat, da diese kohlensauren Kalk ent¬ 
halten; dabei entsteht kohlensaurer Ammo¬ 
nium, das sich verflüchtigt — sodaß also 
der Stickstoff verloren geht — und schwefel¬ 
saurer Kalk, also Gips zuriickbleibt. Die 
Gefahr der Mischung ist allerdings insofern 
keine große, da in der Regel mit Rohphos¬ 
phaten im Herbst, mit schweieisaurem 
Ammoniak im Frühjahr gedüngt wird. 

Eine empfehlenswerte Düngermischung 
für Rosen ist folgende: 
Knochenmehl (Superphosphat) . 3 Teile, 
Schwefelsaures Ammonium . . 1 Teil, 
Chilisalpeter.1 Teil, 
Schwc felsau res Kali .... 0.8 Teile, 
Schwefel saures Magnesium (Bittersalz) 1 Teil. 

Mit der dreifachen Menge Sand (nicht 
Kalk) mischen und dann ausstreuen. R. 

Die Wildrose (Rosa canina). 
„Ein Männlein steht im Walde.“ 
Wer könnt nicht das reizende Liedchen? 

Wer hätte als Kind nicht mit Begeisterung 
gesungen: „Sagt, wer mag das Männlein sein, 
das da steht im Wald allein, mit dem purpur- 
roten Mäntelein?“ Wer ist nun das Männ¬ 
lein? Der Fliegenpilz! der Fliegenpilz! — 
Falsch, der hat doch kein „schwarzes 
Kappe lein“ — Ja, aber er steht doch auf 
einem Bein und hat ein purpurrotes 
Mäntelein. Nein, die Hagebutte, die 
Frucht der wilden Rose ist gemeint. — 
Wie kommt es nnn, daß man so häufig 
dieser falschen Ansicht begegnet? Nun, im 
Nadelwald findet man eben eher 100 Fliegen¬ 
pilze alseinenHagebuttenstrauch. Höchstens 
fristet einer von ihnen an der Süd- oder 
Ostseite einer Schonung sein kümmerliches 

Dasein. Wird dir Schonung größer, so 
nimmt der Strauch häufig noch einmal seine 
Kraft zusammen und treibt 1 oder 2 schlanke 
2—21,2 m lange Triebe bis in die Krone 
der nächsten eben so hohen Kiefer. Die 
Spitze biegt sich seitwärts und sucht mög¬ 
lichst viel Licht zu erhaschen. Im nächsten 
Jahr treiben die obersten Augen aus und 
die dürftigen Zweiglein versuchen Blüten 
hervor zu bringen; aber meist mißglückt 
der Versuch und Früchte sieht man selten. 
Damit ist der Untergang des Strauches 
besiegelt. — Im Schatten steht ein dürrer 
Strauch. Dagegen linden wir die wilde 
Rose häufig an Grabesrändern, auf dem 
Grenzrain zweier nicht um jeden Grashalm 
zankender Nachbarn und in der Nähe von 
Schutt- und Steinhaufen. Unsre wilden 
Rosen wollen eben Licht, viel Licht. Sie 
sind wie die edlen Rosen echte Sonnen- 
kinder ! P. EL 

Palliener Blumenfest. 
Der jüngst zur Stadt Trier Lingemeindete so lieb¬ 

lich zwischen Fluß und Berghang sich hinziehende 
Vorort Pallien ist weithin bekannt durch seine be¬ 
deutenden Garten- und Rosenkulturen. Besonders 
die Rosenzncht ist für den Ort von höchster Wich¬ 
tigkeit. Eine ganze Reihe von Morgen besten Bodens 
im Tale und auf den ersten Höhen sind jahrein, 
jahraus bedeckt mit vielen Tausenden von Hoch¬ 
stämmen oder Zwergrosen, die im Herbst von liier 
aus den Weg finden in aller Herren Länder. Der 
V e r e i n z u r W n li r n n g ö r 11 i c h e r I n t e r e s s e ii 
sucht- neben anderen Zielen eine Hauptaufgabe darin, 
diesen Erwerbszweig möglichst zu heben uml zu 
fördern. Diesem Zwecke diente besonders das zum 
2. Male vom Vereine veranstaltete Blumenfest. Die 
weiten Räume der Tonhalle boten beim Feste einen 
entzückenden Anblick. Rosengirlanden überspannten 
in leichten Bogen die Tische, füllten in auserlesenen 
Exemplaren die vielen, vielen Vasen, und die Wand 
im Hintergründe deckte inmitten dunklen Tannengrüns 
ein herrliches Rosengewinde in Weiß. Gelb und Rot, 
Gleich am Eingang hatte man eine prächtige Blumen¬ 
hude errichtet, in der von hübschen Verkäuferinnen 
Rosen feilgeboten wurden. 

Die weiten Räume der Tonhalle erwiesen sich 
als viel zu klein, ein Beweis, daß das Fest eine 
große Anziehungskraft ausübt. Jit die Darbietungen 
teilten sich neben der Kapelle der weithin geschätzte, 
noch kürzlich mit dem Kaiserpreis ausgezeichnete 
Mannergesangverein Pallien, der Turnverein und zwei 
Solisten von gutem Namen. Alle boten Genüsse, die 
lange in der Erinnerung haften werden. Der Höhe¬ 
punkt des Abends aber war ein herrlicher Blumenreigen, 
von 12 blumengeschmückten Paaren, die halbmond¬ 
förmige Rosenranken trugen, zur Aufführung gebracht. 
Der Blumenreigen. in allem eigene Idee des rührigen 
VereinsYorsitzenden Oberpostassistenten Weber, von 
ihm cingciibt und geleitet, bot in den Gruppierungen 
und Verschlingungen Bilder von fesselndem Reize, 
ganz besonders bestrickend wirkte die letzte Gruppe 
mit den reizenden Lichteffekten. Im Beigen ver¬ 
einigten sich Tonkunst. Rosenpracht und menschliche 
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Anmut 7.u schönster Harmonie. L>as Fest wird Früchte 
tragen ; dem Streben des Vereins, die heimische Rosen- 
zucht zu fördern, zur I'liege der Vorgärten lind zur 
A usschmiickiiJig der Baikone und Fenster anzncifern, 
liat es neue Freunde gewonnen. J. B. 

Eine große Hosenausstellung in Boskoop plant 
man Jfiir (len Monat Juli nächsten Jahres. Als Leiter 
der Ausstellung fungiert J. II. van Nes, der auch 
die im Jahre 11)11 abgehaltene Blumonau«Stellung, 
der ein großer Erfolg beschieden war, arrangierte. 
Uui ein vorläufiges Bild von der Bedeutung dieser 
Ausstellung zu geben, sei angeführt, daß bis jetzt 
bereits über ftOOÜM Rosen in Töpfen an gemeldet sind. 
Ibis Programm isi von der Vereinigung .Boom~en 
Plantonhenra“ in Boskoop zu beziehen. 

Zur Ausfuhr von Rosen nach der Kap-Kolonie. 
Wie uns mitgeteilt wird, dürfen von jetzt ab nach 
der Kap-Kolonie nur noch 100 niedrige Kosen im Laufe 
eines Jahres von ein und demselben Empfänger einge¬ 
führt werdet». Da diese Bestimmung für die dortigen 
Gärtner sehr geschäftserschwcread wirkt, dürfte die 
Ausfuhr in Kosen nach dort bald ganz aufbftren. 

Kongreß der Gesellschaft der französischen 
Rosenfreunde. 

Der HL Kongreß der Gesellschaft der französischen 
Rosenfreunde fand in diesem Jahre in Bordeaux statt. 

Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten 
wurden folgende Themata behandelt: 

1. Die Kosen der Kaiserin Josephine zu Mulmaison: 
(Referent: Herr .1. Gravereaux). 

2. Rosenkrankheiten und deren Behandlung, (Herr 
A. Conto). 

:L Die besten Rosen Sorten, welche 1909 in den 
Handel kamen, (Herr M. Croibier). 

•L Die Anwendung der Rose als Blumenschmuck, 
(Herr P. Guillot). 

fn Die besten Düngemittel für die Kosenkultur, 
Herr Goddei. 

(>. Ueber die Wiederauffrischung des durch die 
Kultur der Rosen abgebrauchten Bodens, (Herr 
L. Soliler). 

7. Die Klassifikation der Kosen (100 Jahre der 
Noinenclatur der Gartenroseu:, (Herr V Morel). 

Die jährlich zu vergebende goldene Medaille er¬ 
kannte der Kongreß für 1912 Herrn Croibier-Lyon, 
Vizepräsident der Gesellschaft, zu. 

Der nächstjährige Kongreß wird in Periguenx, der 
des Jahres 1914 in Biarritz stattlinden. Rs. 

Feuilleloiiislisches. 

Rosenplauderei. 

Wieder einmal scliloß ich Baumbachs 
Märchen „Zlatarog“ und starre hinaus in 
das kommende Dunkel des Abends, das leise 
<lio Farbenpracht der blühenden Rosen zu 
verwischen beginnt. Das Sagenbild der 
Triglavrose lenkt mein Sinnen auf gar 
viele Sagen, in denen die Ruse eine Holle 
spielt. Vorjahren vernahm ich im Kloster¬ 
tale Vorarlbergs, In dem hochgelegenen 

I )alaas eine hübsche Erzählung: r Vor langer, 
langer Zeit, — es war jene Zeit . die 
das Märchen beginnen läßt: es war einmal 

waren unsere Berge grün bis zur Spitze. 
Alles gedieh freudig und das Vieh trug 
goldne Hörner, die wilden Tiere des Waldes 
taten Niemandem etwas zu leide. Trotz 
alledem gab es zwei Nachbarn, die sich 
spinnefeind waren, warum, wußte Niemand 
mehr zu sagen, da sieh die Feindschaft hart 
und zähe schon durch viele Geschlechter 
erkalten hatte. Jeder der beiden Bauern 
hatte schöne Weiden, viel Wald, üppige 
Felder und manchen Batzen Geld im 
Kasten. Der eine hatte ein gar schönes 
Töchterlein, das streng und stolz aufwucks 
und die Schönste ward bis hinab nach 
Bregenz. Des Nachbars Stolz aber war 
ein Sohn, der an Kraft und Frische seines¬ 
gleichen nicht fand im ganzen Klostertale, 
ja sogar weit hinüber über den Arlberg, 
das Stanzertal hinunter, bis nach Landeck. 

Von Venedig herauf kamen gar oft im 
Sommer fahrende Leute, Händler, die feines 
Glas brachten und goldene Geschmeide mit 
fremden glitzernden Steinen. Da kam ein¬ 
mal ein kleines verhutzeltes Männchen, das 
zu dieser Gilde gehörte, zum Jezzibauern 
und seiner schönen Tochter. Fs wurde gut 
empfangen und bewirtet und zum Danke 
dafür, daß es auch gute Geschäfte machte, 
brachte es aus dem hintersten Winkel 
seiner Rückentrage ein kleines Päckchen 
zum Vorschein, entnahm demselben ein 
grünendes Zweiglein und bot es der .Jung¬ 
frau an mit dem Bemerken, fein säuberlich 
dasselbe in einen Blumentopf zu stecken und 
es treulich zu warten und zu pflegen. 
Auf die Frage was darauf für Blumen 
wüchsen, sagte der Händler: goldene Rosen. 
Im geheimen Flüstertöne warnte er aber 
das Mädchen und sagte: 

„Vroiieli, stolzes Vroneli hüt dick! Wenn 
du die Blüte demjenigen geben willst, der 
dich liebt, so warte so lange bis sie rot ist; 
wenn du sie ihm reichst, solange die Blume 
gelb ist, ist es euer beider Unglück.“ 

„Ich will mich hüten“, sagte das Maidlein 
und der Händler ging. 

„Am selben Tage war beim Sonnbauern, 
dem strittigenNachbar, ein andrer Venediger 
eingetreten. War der eine klein gewesen, 
der dem Jezzibauern und seiner Tochter 
den Besuch abgestattet, so war der so lang 
und hager, daß er sich tief durch die Türe 
bücken mußte. Auch er wurde freundlich 
vom Bauern und dessen Sohne empfangen, 
auch ihm ward reicher Verkauf und Gewinn 



zu teil und auch er wußte aus seinem 
Wanderkasten ein Verborgenes für den 
Sohn des Hauses hervorzuholen. 

„Guetli“, sagte der Händler zum Sonn¬ 
baue rnsolme, als beide allein waren, „ich 
bin heute zum letztenmale da gewesen. 
Ich bin alt und meinen Füßen tun die 
Berge weh. Weil du und dein Vater es 
immer mit mir gut gemeint habt, so will 
icli dir ein kleines Andenken hinterlassen. 
Bewahre es gut und gebrauche es recht. 
Schau an, es ist ein feines Kettlein und an 
dem hängt ein gelber Topas. Wenn du 
einmal ein Maidle gern hast und cs dich 
auch, dann häng es ihm um. Dann wird 
der Stein leuchten und glänzen in rotem 
Scheine. Hängst du es aber einer 11111, die. 
dich nicht mag. dann bleibt das Glas so 
wie es ist und das Unglück kommt Uber 
dich und sie.“ 

„icli will es wahren, ich danke dir,“ 
sprach Guetli und der Händler ging. 

Und nun kam es so, wie es immer int 
Märchen und im Leben kommen muß. 
Guetli und Vroneli hatten sieh lieb und 
mußten scheiden. Guetli gab das Kettlein 
einem ungeliebten Mädchen und Vroneli 
die Rose einem Burschen, den ihm der 
Wille seiner Eltern aufzwang. Und das 
Jahr, in welchem beide vor den Altar 
traten, wurde ein Mißjahr und im folgenden 
Winter fiel der Schnee so dicht und so 
hoch, daß die Menschen im Tale unterm 
Schnee sich von Hütte zu Hütte, von Haus 
zu Haus, den Maulwürfen gleich, Gänge 
graben mußten. Im Frühjahr dann donnerten 
die Lawinen zu Tale und rißen die Borg- 
Wälder herunter, die grünen Matten und 
die fruchtbaren Felder wurden von Stein¬ 
schlag verwüstet, ein Haus ums andere 
wurde verlassen und die Bewohner zogen 
in die Fremde. Nur der stolze Jezzibauer 
und der Sonnbauer blieben im Tale und 
ihre Schwiegerkinder. I11 einer finstern, 
tosenden, brüllenden Frühlingsnacht aber 
zerstörten die Lawinen auch diese Besitz¬ 
ungen und ihre Bewohner verfielen dem 
Tode. Als die Not am größten war, trug 
Vroneli ihren Goldrosenstock hinüber zum 
jungen Sonnbauern und siehe da, es blühten 
plötzlich rote Rosen auf den Zweiglein. 
Der Sonnbauer aber, der soeben die Kette 
vom Halse seines verstorbenen Weibes ge¬ 
löst hatte, reichte sie dem ehemaligen 
Vroneli. Da leuchtete der Stein hellglühend 
auf und in der finstern Nacht donnerte die 
letzte Lawine zu Tale. Nichts mehr war 
den beiden geblieben als ihre Liebe und 

sie begannen am nächsten Tage mit dem 
Auf richten ihres langsam zerstörten Glückes. 
Seither aber gibt es keine Rinder mehr 
mit goldenen Hörnern und nur spärliches 
Gras wuchs und verkümmertes Gezweig 
wuchert an den Hängen der sonst nackten 
Felsen. Und die Bären kamen und der 
wilde Wolf und zerrissen unsre Kinder und 
es gab auch keine Rosen mehr seit dieser 

... 
im Laufe der Jahre 
Sage verändert haben, 
in Bezug auf die Hose 

in vielen Bergsagen. Und 
berührt es, wenn in Gegenden, 

Es mag sich 
manches an dieser 
den Kern derselben 
findet man 
eigentümlich 

*> 

u. v. andre 
sind. Man 
„Rosengarten“ 

deren klimatische- oder Boden-Verhältnisse 
das Wachstum und die Pflege zarter Edel¬ 
rosen kaum gestatten, die Sagen von ver¬ 
wunschenen Rosengärten 1 Rosengarten bei 
Bozen, Sage der Frau Hitt bei Innsbruck 

mehr) immer wieder zu finden 
hat sieh freilich unter einem 

kein Rosarium im heutigen 
Sinne vorzustellen, sondern unser Blick 
muß sich zurückwenden in die Zeiten der 
heidnischen Vorfahren. Die aber hatten 
ihre heiligen Stätten umhegt und umfriedet 
mit Zäunen der stacheligen Rosa ranina. 
der Heckenrose. Diese Hecken, schier un¬ 
durchdringlich dicht, gaben dem umfriedeten 
Platze oder Haine ihren Namen als Rosen¬ 
garten. Daß sich die Phantasie der Sage 
verwunschener Paradiese bemächtigte, ist 
weiter nicht viel zu verwundern. Es liegt 
doch im Menschengeschlechte selbst, daß 
alles Eingehegte, Umfriedete, Verschlossene 
und Niclitznerturschende die Phantasie zu 
besonderer Tätigkeit reizt. Ein Paradies ist 
doch immer nur solange ein Paradies, solange 
wir es nicht betreten dürfen: erreicht, er¬ 
schaut und genossen hat es den paradiesischen 
Reiz verloren und ist bestenfalles eia 
Glücksfall der Vergangenheit. So sind auch 
in die Rosengärten der Sage erst später die 
Auffassungen und Bilder der ewigen Frucht¬ 
barkeit, des nie gestörten Friedens usw. 
eingetragen worden, zeitlich zusammen- 
faliend mit dem Siege des * 'hristentumes 
und der damit verbundenen Verteufelung 
der alten Gottheiten (Untergang der 
Rosen garten paradiese durch die Schuld 
irgend einer beliebigen Person der be¬ 
treffenden Sage). 

Soweit uns die Kenntnis der Völker der 
Alten Welt überliefert ist, finden wir kein 
Volk, das in Mythe, Sage oder Leben 
die Rose nicht zum mindesten gekannt 
hätte. Ich will mich heute nur auf einige 
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Andeutungen beschränken, die die Rose in 
ihrem Verhältnis zu unsern Altvordern 
und im Mittelalter zeigt. Sie ist derart 
verwoben in Mythe und Kultur der Ger¬ 
manen und ihrer jetzigen Nachfolger, der 
deutschen resp. germanischen Stämme, 
daß icli nur hier und dort einem lilitzbilde 
gleich und einem Schlagworte ähnlich etwas 
anzuführen in der Lage bin. Wer sich 
genauer belehren zu lassen wünscht, dem 
empfehle ich das Buch Dr. M. *1. Schleidens: 
„Dir Kose, Geschichte und Symbolik“ *), das, 
zwar 1K73 erschienen, doch immerhin noch 
heute eine Fülle von Anregungen bietet und 
das mit seiner Quellenangabe zum Weiter- 
studium einladcL Wenn man auch nicht 
Schritt für Schritt, mit dos Verfassers Auf¬ 
fassung übereinstimmen kann, da doch nach 
40 .Jahren manche Dinge sich anders ansehen 
als ihre damalige Entwicklung versprach, 
so erquickt heute noch die persönliche Note 
in der das Werkchen geschrieben ist. Liebe 
und Haß treten auf und formen das Buch zu 
einem Studierenswerten Beitrag der Mensch¬ 
heitsgeschichte, Ich gedenke mich im 
Folgenden an dieses Werk zu halten und 
verweise daher, wo nichts anderes angegeben, 
auf dieses und die darin erschlossenen 
Quellen. 

Das „Spielmannslied“ von Prinz Emil 
zu Schönaich-Ca rolath singt: 

»Drei Rosen gab sic mir. drei Küsse, 
Sie sprach von Lieh’ und ew’ger Treu’ 
Es blühten Flieder und Narzisse, 
Die Grillen sangen tief im Heu, 

Und eh die Rosen welk im Glase, 
Und eli vorbei die .Junizeit, 
Da hatten Eltern und Frau Base 
Sie einem reichen Mann gefreit. 

Und Tags darauf lag mir zu Füßen 
Die Heimatstadt im Abendstrahl, 
Die Kosen warf als letztes Grüßen 
Hinunter ich ins tiefe Tal. 

Doch die drei Küsse gab ich weiter 
Und ward ein Spielmann wohlbekannt, 
Der Fiedel geht bald ernst bald heiter 
Von Tür zu Tür, von Land zu Land. 

Als Bote der Liebe, als Zeichen höchster 
Frauengunst tritt uns die Rose schon im 
Mittelalter entgegen. Wal th er von der 
Vogelweide spricht: 

„Könnt ich doch erleben, daß ich Rosen 
Mit der Minniglichen sollte lesen .... 

*)M, J. Schleiden, Dr. Die Rose, Geschichte und 
Symbolik In ethnographischer und kulturhistorischer 
Beziehung. Ein Versuch. Leipzig. Willi Kngel- 
maim 1873. 

und dann in seinem herrlichen Gedichte 
„Unter der Linde“ läßt er die „Herzliebste 

Frouve“ sagen: 
.... An den Rosen er wohl mag: 

Tandaradei! 
Merken wo das Haupt mir lag. 

Die hie und da ausschweifende Sitte 
weist (‘i* in die Schranken: 

„ , . . . Kennet ihr mit Zucht auch 
Fröhlichkeit 

So steht die Lilie wohl der Rose hei . 
aus „Manne,ssinn und Frauensitte.“ 
Die Sehnsucht nach eigenem Besitz läßt 

ilm die Worte „An König Friedrich“ 
sprechen: 
„ , . . , Gern möcht ich, wenn es könnte 

sein* am eignen Herd erwärmen. 
Dann wollt ich singen von den Vögel ein, 

den kleinen. 
Von bunten Blumen und der Heide, wie 

ich sonsten sang! 
Welch schönes Weih mir dann gab ihren 

Habedank, 
Der ließ ich Kosen, Lilien schön auf ihre 

Wänglein scheinen .... 
I n d e r „Magde b i i rge r We i hnachts fe i e r “ 

ündet er für die Königin das Bild: 
„ . . . . Ros* ohne Dorn, ein Täublein 

sonder gal len.“ 
Überhaupt kennen die Minnesänger den 

Vergleich und das Bild der Rose in den 
mannigfaltigsten Gelegenheiten. Heinricli 
von Neuenstadt schrieb: 

„Er küsset sie wohl dreißig Stund 
Auf ihren Kosen lachenden Mund.“ 

Es wird wohl nicht gar solange gedauert 
haben, aber der Liebe muß man schon eine 
kleine Uebertreibung zugute halten, spricht 
doch auch das düstere Nibelungenlied von 

Kriemhilden: 
„Nun kam die Minnigliche, — gleichwie 

das Morgenrot 
Aus trüben Wolken leuchtet! ...... 

Kein Rosenpaar könnt schöner als ihre 
Wangen sein . . . .“ 

Einige Verse weiter findet sich in diesem 
furchtbar tragischen Liede, in dem Not und 
Tod immer wiederkehrende Reime sind, die 
Stelle: 

„ ... Es ward ihr (Kriemhildens) holdes 
Antlitz vor Freude rosenrot . . . u 

In der Sage von Wieland dem Schmied 
läßt V. v. Scheffel im „Ekkehard“ (pag. 331) 
als Wappen Wielands eine geknickte Kose 
und einen eisernen Adlerflügel ansurechen. 
Die Rose sinnbildet die verlorene Unschuld 
der Königstochter. Die Rose im Staub, 
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geknickt und zertreten als Symbol des un¬ 
erquicklichen Endes aller Freuden hat ins¬ 
besondere in der neuzeitlichen Lyrik große 
Bedeutung erlangt und ich kann mir nicht 
versagen, das prachtvolle Gedicht Karl 
Geroks, »Die Rose im Staub“ hierherzu¬ 
setzen« 

Liegst am Boden arme Rose, 
Eines losen Buben Raub, 
Blühtest ach! zu beß’rem Lose 
Als zu welken hier im Staub! 

Doch der Knabe sah dich prangen 
Als des Gartens Königin, 
Und er fühlt’ ein frech’ Verlangen, 
Brach dich ab und warf dich hin. 

Häit’ er treu dich heim getragen, 
Sorgsam dich ins Glas gesetzt, 
Hatt’st du noc h von Tag zu Tagen 
Dich erquickt und ihn ergötzt« 

Hätt ein Frühlingssturm die Blätter 
Dir zerstreut erbarmungslos: 
Sterben unter Blitz und Wetter 
Ist ein schönes Blumenlos, 

Aber hat die holde Sonne 
Darum deinen Kelch enthüllt, 
Gott und Menschen ihn zur Wonne 
Mit dem süßen Duft gefüllt, 

Daß du sollst zur Beute werden 
Eines Buben kurzer Lust, 
Daß du in dem Staub der Erden 
Dich zertreten lassen mußt? — 

Kommt ein Kind dich aufzulesen, 
Doch die Mutter wehrt und spricht: 
„Laß, wer weiß wem sie gewesen?“ 
Und das Kind begehrt dich nicht. — 

Gestern hätt’st du noch mit Ehren 
Einer Fürstin Brust geschmückt; 
Ach! und heute muß man wehren, 
Daß ein Kind sich nach dir bückt! 

Und warum bei deinem Lose 
Mir das Herz vor Wehmut bricht: 
Du in Staub getret’ne Kose, 
Ach! du bist die einz’ge nicht! 
Im gewöhnlichen Leben war die rote 

Rost; das Symbol der verlangenden und 
gewährenden Liebe, — ich glaube sogar, 
daß sie noch heutzutage in gefühlvoll ver¬ 
anlagten Naturen die gleiche Rolle spielt, 

die weiße Rose aber wurde oft als Vor¬ 
zeichen des nahen Todes angesehen. In 
vielen Klostersagen wird berichtet, daß 
dem Bruder, dem der Tod in naher Aus¬ 
sicht. stünde, eine weiße Rose auf den Ge- 
betschemel der Zelle oder des Ghores von 
unsichtbarer Hand gelegt würde (Lübeck, 
Corvey u. a.). 

Die Rose tritt uns im Mittelalter als 
Siegeszeichen des Frühlings entgegen. Die 
noch an manchen Orten üblichen „Maitänze*4 
vergessen der Rose nicht. In vielen Alpen¬ 
gegenden wo noch das „Maibaumsetzen“ *) 
int Schwünge ist, wird der Baum mit 
I’apierrosen umwunden und diefrei schweben¬ 
den Kränze der Spitze desselben rnitRosen- 
guirlanden durch flochten. 

Das Christentum mit seinem fortschrei¬ 
tenden süßlichen Marienkultus hat es sich 
natürlich nicht nehmen lassen, manche 
Göttersage, die in Verbindung mit den 
Rosen steht, auf ihren Namen ninztitaufen. 
„Maria in den Rosen“, „Maria im Rosen¬ 
haag14, ferner ihre Beinamen: „Rose unter 
den Dornen* (gemeint sind die Juden), 
„unverwelkliclie, süßduftende, dornenlose“ 
„gepflanzt in Jericho“, „Rose des Para¬ 
dieses“; in der lauretanischen Litanei wird 
sie angerufen als „Maria, du geistliche Kose“ 
und was dergleichen Abgeschmacktheiten 
noch viele sind. Wenn die Rose derart 
Anerkennung findet, so ist es auch nicht 
zu verwundern, daß sie den „bösen Geistern¬ 
ein Abscheu wird. Der Teufel nimmt 
Reißaus, wenn er eine Rose riecht, und 
selbst Goethe hat sich nicht versagen 
können, Faustens Unsterbliches durch ein 
Rosenbombardement des Mephisto, ausge¬ 
führt von den hübschesten Engeln, „die 
Racker sind doch gar zu appetitlich!“ 
für den Himmel und seine Freuden zu 
retten (II. Teil). Mit widerlicher, schleimiger 
Süße läßt er seine „JüngerenEngel“ jubeln: 

Jene Rosen, aus den Händen 
Liebend-heiliger Büßerinnen, 
Halfen uns den Sieg gewinnen 
Und das hohe Werk vollenden, 
Diesen Seelenschatz erbeuten. 
Böse wichen, als wir streuten, 
Teufel flohen, als wir trafen 
Statt gewohnter Höllenstrafen 
Fürchten Liebesqual die Geister; 

*) In der Xaclit auf den l. Mai wird von den Dorf¬ 
burschen ein möglichst hoher und glatter Fichten¬ 
oder Tannen banm bis nahe zur Spitze entrindet und 
mit Ireischwebenden Tannenkränzen geziert. Dieser 
Baum wird während der Nacht vor dem Haust» rinn 
beliebten Dorfschönen, die aber von sittlich unantast¬ 
barem Rufe sein muß, aufgerichtet. Während des 
ganzen Monates Mal muß der Baum von den ihn 
anfrichtenden Burschen bewacht werden um ein even¬ 
tuell gegnerisches Absägen desselben, das als Schande 
und tödliche Beleidigung des Mädchens gälte, zu ver¬ 
meiden. I nter Spiel und Tanz wird am letzten Mai 
der Baum umgeholt. Heute haben sich des schönen 
Brauches die Wirtshäuser versichert, um Gelegenheit 
zu haben, den Leuten das Geld aus der Tasche zu 
holen. 
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Selbst (1er alte Satans-Mm st er 
War von spitzer Pein durchdrungen, 
Jauchzet auf! es ist gelungen. 

Nur leuchtet mir nicht ein, warum dann 
die armen Teufel vor der „süßen Liebes- 
quala so schnell davongelaufen sind ? 

Begnügen wir uns für heute mit diesen 
kurzen Betrachtungen und Kiiekblicken. 
Vielleicht ist es mir ein andermal vergönnt, 
die moderne Zeit und ihre Auffassung zu 
bringen und auch Manches nachznholen, 
was in dem kleinen Rahmen dieser Plauderei 
ausgeschlossen bleiben mußte. 

Hans Winker. 

T Vemns-AiHielcjjHilieilcii. J 
■-■---■ 

Die Rosenscltädlinge aus dem Tierreich. 392 Seiten 
stark mit 50 Textabbildungen 4 Mark (für Mitglieder des 
V. d. R. 2 Mark). 

Rosenschädlinge aus dem Pflanzenreich, 18 Selten stark 
mit 25 Abbildungen. 60 PFg. 

Stammbuch der Edelrosen, 1 Mk. 50 Pfg. 

Befruchtungsstudie, 1 Mk. 50 Pfg. 

Aeltere Jahrgänge der Rosenzeitung werden zu folgenden 
Preisen abgegeben: 

Von 1890 bis mit 1899 pro Jahrgang zu 2 Mk. — 
„ 1900 „ „ 1905 „ „ „ 2 Mk. 50 Pfg. 
„ 1906 „ „ 1911 „ „ „ 3 Mk. — 

Einbanddecken für die Rosenzeitung 1911 werden zu 
1 Mk. 30 Pfg. einschl. Porto abgegeben. 

Die der Rosenzeitung bisher beigelegten farbigen Rosen¬ 
abbildungen werden, soweit sie noch vorrätig sind, abge¬ 
geben. ältere zu 10 Pfg.. neuere zu 15 und 20 Pfg.. bei 
Abnahme von mindestens 25 Stück Ermäßigung des Preises. 

Anfragen und Bestellungen sind zu richten an den Vor¬ 
stand des V. d. Herrn F. Ries. Gartendirektor, Karls¬ 
ruhe i. B. 

Verzeichnis der Rosen, die in den Jahrgängen 
1887 bis 1911 der Rosenzeitung in farbigen 

Abbildungen veröffentlicht worden sind*). 

1. Mignon ettc. 
Perle d’or. 

2. Archidnchesse Maria 
Immaculata. 

3. Grace Darling. 
4. Emperor. 

Coquettedeslilanchcs. 
Hans Blakart. 

5. David Pradel. 
6. Mud. Eugene Verdier. 

Präsident 8elenar, 
7. Mud. Sancv de Fara- 

bere. 
8. Therese Lambert. 
9. Gloire de Maigott in. 

10. Earl of Duffe rin. 
11. Oskar II König von 

Schweden. 

12. (Tot.ilde Soupert. 
J.3, Comt, Julie Hnnyadi. 
14. Moselblümchen. 
15. Kaiserin Friedrich. 
IG. Lusiadas. 
17. Mad. Pierre Oger. 
18. Viscountess Kolkes* 

tone. 
19. Danraark. 
20. .laune Bicolore. 
2L Mad. Chedane Gui- 

noisseau. 
Mlle Julie Ganlain. 

22. Mad, Bravy. 
Enfant de Lyon. 
Souvenir d un ami. 

23. Felicitä Perpätue. 
24. Sultan ol Zanzibar. 

*) Auf Wunsch inehrerei* Torems-Mitglieder. 

25. Kaiserin Auguste 
Viktoria. 

26. Comtesse Anna Thun. 
27. Alphonse Soupert. 
28. Beine Natalie de 

Serbic. 
29. Duke of Teck. 
30. Florent Pauwels. 
31. The Bride. 
32. Oeillet Flammand. 
33. Elise Heyraann. 
34. Alfred K. Williams. 
35. Mad. Agathe 

Nabonnand. 
36. Andenken an Franz 

De&k. 
37. Princesse de Bearu. 
38. Princesse Laisa von 

Sachsen. 
39. Doctenr Grill. 
40. Turners Crimson 

Rambler. 
41. Princess Beatrix. 
42. M&man Cochet. 
43. Princesse Alice de 

Monaco. 
44. Golden Gate. 
45. Nipbetos. 

Papa Gontier. 
Comtesse de Frig- 

neuse. 
Baronnesse Henriette 

de Loew. 
4G* Gustave Regis. 

Mad. Caroline 
Testout. 

17. Mrs. John Laing. 
48. Mud. Pierre Cochet, 

Marquise of Salisbury* 
49. Souvenir de 

Christophe Cochet, 
50. Belle Sie brecht. 
51. March ioness of 

Londonderry. 
52. Mosel la, 
53. Deegen s vveisse 

MarOchal Niel. 
54. ITeziosa, 
55. Comte Chandon. 

Mad. Eugene Resal. 
56. Francis Pubreuil. 

Mud. Laurent Simons. 
57. Centifolia Cr ist ata. 
58. Frau Theres© Glück. 
59. Mad. Emilie Churrin. 
60. Rosa multillora. 

Aglaia. 
Euphrosyne, 
Thalia. 

6L Fiametta 
Nabonnand. 

62. Mad. Abel Chatenay. 
63. Mrs. R. C Sharman 

Crawford. 
64. Großherzogin 

Victoria Melita. 
65. Charlotte Gillemot. 
66* Turners Crimsun 

Rambler. 
67. Souvenir de Mad. 

Verdier. 
68. Ferdinand Jamin. 

69. Frau Geheimrat von 
Roch. 

70. Marquise Litta de 
Bretcuil. 

71. Papa Lambert 
71. Antoine Rivoire 
71. Mad. Wagram (Com- 

tosse.de Turennc). 
72. Profess. Dr. Schmidt. 
73. Gruß au Teplitz, 
74. Großherzog Adolf 

von Luxemburg. 
75. WeißeManiaiU ’oehet. 
70. Souvenir deCatherine 

Guillot. 
Souvenir dnPräsident 

Carnot. 
77. Mad. C. P. Straßheim 
78. Soleil d'or. 
79. Souvenir de J. B. 

Guillot. 
Mad. Kene Gtfrard. 

80. Beichsgraf E. v. 
Kesselstadt 

81. Johanna Selms. 
Georges Sehwartz. 

82. Oscar Cordei. 
Eugenie Lamesch. 

83. Hofgarte ndirekti*r 

Graebcner 
Leonie Lamesch, 

84. Mail, Frtfderic 
Daupias. 

Rose Hermosa. 
85. Geldquelle. 
86* Conrad Ferd. Meyer. 

Rosa Wieluiraiana, 
Cröpin. 

87. Souvenir de Pierre 
X otting. 

ss. Leuchtstern 
89. Perle von Godesberg. 
90. Venus. 

Katherine Zeimet. 
91. Frau Karl Druschki. 
92. C. Nabonnand. 

Princesse de 
Bassaraba. 

93. Mad. Cadeau Bamey. 
Gloire de Lame nt ia. 

94. Königin Carola. 
95. Mlle Scanne Philippe. 

Alister Stella Gray. 
9G, Befruchtungsstudien 

3 Tafeln, 
97. Mad. Jacques 

Bonnaire. 
Mad. Badin. 

98. Comte Ainedce de 
Foros. 

99. Belle Vichvsoise. 
100. RuhmderGartcnwdt. 
101. Meriamde Rothschild. 
102. Mad. Antoine Mari. 
108. Frau Peter Lambert 
104. Mad. Jean Ihipuy. 

Schneewittchen. 
105. Frau Iullft Bauten- 

Strauch. 
IIHi. Mad. Jules Grolez. 
107. Gustav Grünerwald. 
108, Hermann Haue. 
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109. Contessa Occilia 
Lurani. 

110. Bessie Brown. 
111. Louis van Hlitte. 
112. Mrs. Theodore 

Hoosevelt 
113. Charlotte Klemm. 
114. Mad Georges Bruant. 

Carmen. 
115. Mud Jules Grave- 

127. 
128. 

129. 
130. 

131. 
132. 

reaux. 
Etoile de France. 

116. Gottfried Keller. 
Mad. Alfred Carrifcre. 

117. Florencc Pemberton. 
Frau Cöcilc Walter. 

118. Rugosa crispata. 
Roseraie de L’Hay. 
Kngosa caloc&rpa. 

119. Trier. 
120. Lyon-Rose. 
121. Oberhofgärtner A. 

Singer. 
122. Kronprinzessin 

Cecilie, 
Friedrichsruh. 

1*23. Aennclien Müller. 
1*24. Friedrich Harms. 
125. Dorothy Pcrkins. 

Debutante. 
128. Frau LinaStraßheim. 

133. 

134. 
135. 

138. 
IST, 
138. 
139. 
140. 
141. 
14*2. 
143. 

Otto von Bismarck. 
Chateau de Clos 

Vougeot. 
Leuchtfeuer. 
Beauty of 

Ko-seinawer. 
Viridiflora. 
Entente Cordiale. 
Mlle Blanche 

Martignat, 
Fräulein Octavia 

Hesse. 
Radianee. 
Großherzog 

Friedrich. 
Rayon d or. 
Juliet. 
Graf Zeppelin. 
Erna TeschendorFf. 
Mad. Segond Weber. 
My Maryland 
Heinrich Münch. 
Joanne d’arc. 
Main an Levavasseur. 
Orkans Rose, 
Mad. Taft. 
Herzogin Marie 

Antoinette. 
Bürgermeister 

Christen. 
Helvetia. 

Gestorben ist, vom ganzen deutschen Volke 
betrauert, der deutsche Botschafter in London, Frei¬ 
herr von Marsehall, am 24. September in Ruden¬ 
weiler, wo er zur Erholung weilte. Her Verstorbene 
war nicht nur ein großer Sohn und bedeutender Staats¬ 
mann unseres deutschen Vaterlandes, sondern auch 
nebenbei ein großer Rosenfreund. 

Wenige Jage vor seinem Heimgang haben wir in 
Nummer 6 der Kosenzeitnng die farbige Abbildung 
der ihm zu Ehren benannten Rose «Freiherr von 
Marschall * veröffentlicht. F. R. 

Unser lieber Kosenfreund Wilh. Kordes, Rosen¬ 
schulbesitzer in Elmshorn (Holstein), konnte vor 
wenigen Tagen sein fünfundzwanzigjähriges Gescliäfts- 
jubiläum feiern. Aus kleinen Anfängen hat sich der 
rege Geschäftsmann heraufgearbeitet, so «laß er heute 
zu den bekanntesten und tüchtigsten Rosengärtnern 
zählt. Anfangs mit Topfpflanzen- und Rosenkulturen 
beschäftigt, hat er sich bald ausschließlich seinen 
Lieblingen, den Rosen, gewidmet. Besonders hat er 
es auf die zu Schnitt- und Gruppenrosen geeignete 
Sorten abgesehen, und von diesen hat er aber auch 
stets das Neueste und Beste. 

Fast auf allen unseren Rosenausstellungen begegnen 
wir ihm bezw. seinen Erzeugnissen und nahezu immer 
stellt er mit seinen herrlichen langgeschnittenen Rosen 
an erster Stelle. Seine reichen Erfahrungen hat er 
nicht in egoistischem Sinne für sich allein verwertet, 
sondern seine Kollegen und Freunde in der uneigen¬ 
nützigsten Weise mit Rat und Tat unterstützt. 
Durch seine Liebenswürdigkeit, seinen heiteren lebens¬ 
frohen Sinn, hat er sich viele Freunde erworben, 
welche gewiß alle mit dem Vorstande des Vereins 
deutscher Rosenfreunde einig gehen werden in dem 
Wunsche, daß seine fernere Tätigkeit von ebensogutem 
Erfolge begleitet sein möge wie bisher. F. R. 

Garteninspektor F. Br&he in Mannheim 
erhielt auf der internationalen Gartenbauausstellung 
in Brügge für Gartenpliine die goldene Medaille. 

Derselbe hat in Antwerpen-Courtes.riiedesiTaires 15, 
ein Fiüalbüro eingerichtet. 

Les plus belles roses au döbut du XX. sieele. 
Public sous les auspices de la soctete nationale dhorti- 
cnlture de France. Honore du Prix .Toubert de 
rHyhcrderie. 233 Seiten stark, mit 18 Farbentafeln 
und 12 Textabbildungen. 

Preis 20 francs i Ausland 21 fr. 50 cts . 7a\ be¬ 
ziehen durch: Librairie Charles Amat. Paris, Rue de 
Mezitres 11. 

Dieses neue französische Werk, au dem die Sektion 
für Rosen der Gartenbaugesellscliaft Krankreichs nahe¬ 
zu 10 Jahre lang gearbeitet hat, ist im Buchhandel 
erschienen. 

Ursprünglich plante man nur eine Liste der 300 
schönsten Rosen zur Auswahl für Liebhaber lieraus- 
zugeben. Doch im Laufe der Jahre häufte sich das 
Material und so ist diese Arbeit zu einem stattlichen 
Band gediehen. 

Wir müssen uns darauf beschränken, den haupt¬ 
sächlichsten Inhalt des Werkes anzudeuteu. 

l>er erste Teil ist der Geschichte der Rose ge¬ 
widmet; er enthält in kurzen Zügen alles geschicht¬ 
lich Wissenswerte über die Rose vom Altertum bis 
zur Neuzeit. Der zweite Abschnitt behandelt die 

Bleyer, Parkdirektor in Branitz. wurde vom 
Kaiser durch Verleihung des Roten Adlerordens 
IV. Klasse ausgezeichnet. 

Morphologie der Rose und ihre botanische Klassifikation. 
Ein weiterer Teil befaßt sich mit den Wildrosen und 
deren Einteilung. Es folgt dann eine Liste mit 1100 
Sorten von Edelrosen, die näher beschrieben und mit 
zahlreichen Farbentafeln begleitet sind. Die 3(H> 
schönsten Sorten sind besonders bezeichnet. Die 
folgenden Kapitel geben Aufschluß über die Kultur 
und den Schnitt der Bose, die Verwendung der künst¬ 
lichen Dünger und die hauptsächlichsten Rosenschüd- 
linge des Tier- und Pflanzenreiches. Weitere Ab¬ 
schnitte behandedn die künstliche Befruchtung der 
Rosen, die Verwendung der Rosen in Parkanlagen 
und Gärten. Den Text begleiten eine größere An¬ 
zahl schwarze Abbildungen und 18 Farbentafeln der 
schönsten Edelrosen. 

Dieses prächtig ausgestattete Werk, das wohl bei 
allen Roseufreundcn Anklang finden dürfte, sei Interes¬ 
senten angelegentlichst empfohlen. R. 

Im Verlag von T h e o d, T h o m a s in Leipzig sind 
erschienen: 

Unerwünschte Hausgenossen aus dem In- 
sektenpeich. Von Julius Stephan, Mit 33 Ab¬ 
bildungen. Preis 20 Pfg. 

Insektenschädlinge unserer Heimat. Von 
Jul. Stephan, Lehrer in Seitenberg. Gegen 200 
Seiten. Mit 135 Abbildungen. Preis 80 Pfg. 

Bekanntmachung. 

Der Termin für die Erlangung von Ent¬ 
würfen zum Rosarium in Berlin-Britz ist l»is 
30. November ds. Js. verlängert worden. R. 
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Natalie Bötlner (Teehybrid-Rose) ]. Büttner 1909. 
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TQosen-Zeitung 
W Organ des Vereins Deutscher Rosenfreunde 

Unter dem Protektorat Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria. 

Abonnements 

bei der Rost und in allen 
Buchhandlungen. 

Schriftleitung: H. Kiese, 

Vieselbach-Erfurt. 

Anzeigen 

Zeile 25 Vf,, an dieMacklot'*c,,e 
Buchdruckerei. Karlsruhe j, B. 

Die Rosenzeitung erscheint in 8 Nummern jährlich. 
Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendircktor F. Ries, Karlsruhe i, B. (Jahresbeitrag 
4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 

5 M, Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung. 

Nachdruck der in der Rosenzeitung“ erschienenen Aufsätze ist nur unter vollständiger Quellen¬ 
angabe: „Aus der Rosen*ellang, Organ des Vereins deutscher Rosenfreundc E. V., Karlsruhe" und unter der Bedingung 
gestattet, daß dem Verein deutscher Rosenfreunde eine Belegnummer mit dem Abdruck zugeschickt wird. 

Zu dem Farbenbilde. 

Natalie Böttner. 
Teehybride. 

Züchter: Böttner 1909. 

ln den letzten Jahrzehnten sind die Tee Jeder Itosenframd wird von der Pracht 

hybriden die stärksten Rivalen der Tee- der Blumen begeistert sein. Aber auch 

rosen geworden. Leider ist aber die gelbe 

Farbe noch nicht so ausgeprägt» wenn auch 

zugegeben werden muß. daß wir mit ein¬ 

zelnen Sorten nahe daran sind. Allerdings 

liaben die meisten gelben Sorten mehr Tee¬ 

ais Teeliybrkl-Charakter. Eine ganz her¬ 

vorragende Neuzüchtung ist die im Bilde 

nebenstehend wieder gegebene Böttnersche 

„Natalie Böttner“. Es ist dies eine aus¬ 

gesprochene Teehybride von wunderbarer 

kanariengelber Farbe. Bei schönem Wetter 

ist die Mitte der Blume ganz hervorragend 

dunkelgelb. im Verblühen leicht verblassend. 

das Blattwerk ist schön, von Gesundheit 

strotzend; der Wuchs ist kräftig, nicht 

übermäßig, aber doch stark genug, um noch 

schöne langstielige Rosen schneiden zu 

können. Besonders im kalten Kasten ge¬ 

zogen, ist die Farbe einzig schön. Auch 

die Winterhärte läßt nichts zu wünschen 

übrig. Natalie Böttner ist eine Kreuzung 

der Frau Karl Druschki mit Goldelse, deren 

gute Eigenschaften auch auf den Sämling 

ilbergegangen sind. Als Gruppen-, Schnitt- 

und Ausstellungsrose ist sie sehr zu em¬ 

pfehlen. H. Kiese. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
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Größere Aufsätze. T 
Geschichtlich geordnete Tabelle 

aller Rosenarten. 
lTübersetzt aus dem Französischen von Dr. G. Krüger. 

Freiburg. 
(Fortsetzung.) 

Rosen mit unvollkommenen Organen* 

d. h. Rosen, deren Blätter und deren Be¬ 
fruchtungsorgane unvollkommen aus- 

gebildet sind. 

L Rosa berberifolia, Pallas. Ur- 
sprungsland Persien, Türke stau. 

Die Blätter sind nicht zusammen¬ 
gesetzt aus kleinen Blättchen. Die 
Samenkörner liegen verborgen auf dem 
Boden der Frucht. Sie gedeiht nur 
in niedrigem und salzreichcm Boden 
in der Nähe des Kaspischen Meeres 
und des Aralsees, aber sehr schwer in 
unseren Regionen. 

2. Rosa maracandica, Bunge, Ur- 
sprungsland Turkestan. 

Die B ättchen an der äußersten Spitze 
der Blätter sind häufig verwachsen und 
stellen ein Mittelglied vor zwischen dem 
ganzen und dem zusammengesetzten 
Blatt. Die Samenkörner sind verborgen 
im Grunde der Frucht. Vorkommen 
äußerst selten. 

3. Rosa minutifolia, Engelmann. 
ITrsprungsland Cal ifornien. 

Das tief gezähnte Laub erinnert an 
die vorhin erwähnten Arten. Die 
Blätter sind in der Große bedeutend 
reduziert. Die Samenkörner sind im 
Grunde der Frucht, welche mit haari¬ 
gen steifen Stacheln bedeckt ist. Vor¬ 
kommen sehr beschränkt. 

4. Rosa micropli y 11a, 11 o xbu rgh, 
Ursprungsland Japan, China. 

Die Frucht ist mit harten Haaren 
bedeckt, wird aber gegen die Reifezeit 
so weich, daß die Kerne herausfallen 
können, welche sich im Grunde der pulpa 
finden. Im wilden Zustande kommt sie 
so selten vor, daß man sie nur noch 
auf der insei Yeso findet. 
Rosa Beggeriana, Sch renk, Ur¬ 
sprungsland Westasien. 

Die Frucht hriclit zur Reifezeit in 
der Mitte auf und entleert die Samen¬ 
körner, die am Boden der F rucht 
sitzen. Auf diese Weise verbreitet sie 
sieh sehr leicht und ist überall zu 
finden. 

ü. Rosa gymnocarpa, Nuttal, Ur¬ 
sprungsland Kalifornien. 

Die Frucht ist sehr klein und öffnet 
sich sehr leicht um die Samenkörner zu 
entleeren, die sehr zahlreich und im 
Grunde der Frucht verborgen sind. 

7. Rosa californica, Chamisso und 
S c h 1 e c h t, Ursprungsland Kalifornien. 

Die Frucht hat die Größe einer 
Erbse; die Samenkörner sitzen am 
Boden der Fracht. Es ist ohne Zweifel 
eine Form der Rosa Beggeriana, welche 
von Asien durch die Behringsehe Meer¬ 
enge nach Amerika kam. Sie war von 
ihren Vorfahren durch den Oeean 
getrennt und machte sich im neuen 
Erdteil heimisch, nachdem ein ganzer 
Erdteil verschwunden war. 

8. Rosa earoliua. Linntf, Ursprungs¬ 
land Vereinigte Staaten von Amerika. 

Sie blüht in Dolden und vermehrt 
auf diese Weise die Zahl der Fruchte 
und ersetzt andererseits ihre Unvoll¬ 
kommenheit. Die Samenkörner sitzen 
auf einer Warze im Grunde der Frucht. 
Sie wächst in den feuchten Niederungen 
von Karolina und in verschiedenen 
Staaten am atlantischen Oeean. 

Bewehrte Rosen, 

auf der Oberfläche mit Haaren und feinen 
Stacheln bedeckt. 

9. Rosa Webbiana, Wal 1 ich, Ur¬ 
sprungs! and Himalaja. 

Das Holz ist reich bedeckt mit 
Borsten und Nadeln, wie bei Rosa 
piitipinellifolia: sie wächst wild in der 
Höhe von 4—5000 Meter. 

1 <). Rosa acicu 1 ar i s, Lind 1 ey , Ur- 
sprungsland nördliche Halbkugel. 

Sie verdankt ihren Namen den zahl¬ 
reichen und feinen Nadeln, mit denen 
die Oberfläche bedeckt ist. Sie ist weit 
verbreitet, denn man findet sie in allen 
westlichen Teilen der nördlichen Halb¬ 
kugel. 

11, Rosa rugosa, Thunberg, Ur¬ 
sprungsland nordöstliches Asien. 

Bei dieser Art sind die Stacheln nadel¬ 
förmig, gerade, stark zurückgebogen 
und zahlreich vermischt mit derben 
Borsten. Die Blättchen sind zahlreich, 
gewöhnlich 9 an der Zahl an einem 
Blatt. Es ist eine Pflanze von kräf¬ 
tigem Wuchs, sehr dauerhaft und 
bemerkenswert wegen der schönen 
Früchte im Herbst. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M. 
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12* Rosa sericea, Lindley, Ursprungs¬ 
land Himalayat Tibet. 

Ihre Bekleidung mit Borsten, «lio im 
jugendlichen Zustand rot sind, ist 
zuweilen vermischt mit gefiederten 
Stacheln. Die Belaubung erinnert an 
Mimosa und an die Blumen, welche nur 
aus 4 Blumenblättchen bestehen; sie 
bildet einen ganz besonderen und be¬ 
merkenswerten Typus. 

13. Rosa pimpinellifolia, Linn<5, 
Ursprungsland Europa und Westasien. 

Diese Rose stellt unter den bewehr¬ 
ten Rosen eine gut gekannte Type vor. 
Die kleinen Blättchen 7—9, aus wel¬ 
chen die Blätter zusammengesetzt sind, 
erinnern ein wenig an die Pimpinellen 
der Gärten. Sie ist sehr weit verbreitet 
und findet sich in einer langen Zone 
zwischen Schottland und der Mand¬ 
schurei. 

14. Rosa Rapini, Boissier und Ha¬ 
lft nsa, Ursprungsland Kleinasien. 

Ihre Stacheln, die größtenteils sehr 
fein und dünn sind, wechseln mit sol¬ 
chen die am Grunde stärker und ein 
wenig hakenförmig sind; sie bilden ein 
Mittelglied zwischen dieser Gruppe 
und der folgenden. Die wilde Form 
der gelben Schwefel rose ist gefüllt. 

15. Rosa lutea, Miller, Ursprungs¬ 
land Persien und Kleinasien. 

Diese Art hat di«1 wenigsten Stacheln, 
wenigstens sind ihre Stacheln kleiner 
und gerader und das Blattwerk hat 
viel verwandtes mit Rosa pimpinelli- 
folia. Wie es scheint, ist sic schon im 
grauen Altertum im Orient kultiviert 
worden, 

Rosen ohne Stacheln, 

zuweilen bewaffnet- an der Basis, 
unbewaffnet nach der Spitze zu. 

Aeste laug und gerade. 

16. Rosa alpina, Linne, Ursprungs¬ 
land Alpeugebiet. 

Die verbreitetste Form, gewöhnlich 
genannt „Rose ohne Dornen“, findet 
sich in einer Höhe von ungefähr 
2000 Metern. 

17. Rosa bland a, Ai ton. 
Sie trägt nur unten an der Basis 

der Stengel Stacheln, die rötlichbraun 
und zurückgebogen sind; im jugend¬ 
lichen Zustand sind sie graugrün. 
Diese Art, obgleich amerikanisch, steht 
in der Mitte zwischen Rosa alpina und 
Rosa cinnamomea. 

18. Rosa cinnamomea, Linn£, Ur¬ 
sprungsland Europa, Westasien. 

Das Holz ist glatt und kameelfarbig. 
Die Stacheln, welche zu zweien vereinigt 
sind und unter dem Blattwinkel sitzen, 
sind gerade und diinn und fallen leicht 
ab, besonders am Ende der Zweige. 
Sie ist sehr weit verbreitet. 

19. Rosa jnacrophy 11a, Lindley, Ur¬ 
sprungsland Centralasien. 

Bemerkenswert wegen der zahlreichen 
Formen der Bekleidung, sodaß sie sehr 
verschieden erscheint, wo man sie an¬ 
trifft. Die an der Spitze imbewehrte 
Form ist diejenige, welche sich in 
mäßig bergigem Terrain ausbreitet. 

20. Rosa ferruginea, Wildenow, 
Ursprungsland Alpen, Auvergne. 

Das Holz ist sozusagen unbestachelt, 
denn es ist glatt und die wenigen 
Stacheln, welche Vorkommen, fallen fast 
immer frühzeitig ab. Der allgemeine 
Eindruck des Strauches ist derjenige 
einer mit graugrünem Mehl bedeckten 
Purpursehnecke, sodaß sie wie ein Zier¬ 
strauch aussieht. 

21. Rosa villosa, Linne, Ursprungs¬ 
land Europa und Kleinasien. 

Das Blattwerk ist bedeckt mit einem 
feinen Flaum von kurzen und seiden¬ 
artigen Haaren, dio dem Finger das 
Gefühl von Sammet geben, aber ihr 
Holz ist glatt, die Stacheln sind wenig 
zahlreich, unregelmäßig verteilt, zart 
und hinfällig. 

Rosen mit Stacheln. 

mit «licken Stacheln, untersetztem Wuchs, 
und gekrümmten und umgebogenen Aesten. 

22. Rosa oxyodon, Boissier, Ur¬ 
sprungsland Kaukasus. 

Die Stacheln sind an einzelnen Aesten 
gerade oder ein wenig gebogen, sehr 
kräftig und am Ansatz auseinander- 
gezogen, an anderen Aesten sind sie 
gerade. zylindrisch und sehr fein. 
Betrachtet man aber den Busch im 
ganzen, so ist er sichtlich bestachelt. 

23. Rosa elymaitica, Boissier und 
HaußUnecht, Ursprungsland West¬ 
persien. 

Strauch zwergig mit gewundenen 
Aesten, an denen zahlreiche Stacheln 
sitzen, unregelmäßig oder an der Basis 
der Blätter gruppiert. Besonders wenn 
die Stacheln noch zart genug sind, ist ihre 
Basis verbreitert. Vorkommen selten; 
sie findet sich nur im Lande der Elamiten. 
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24. Rosacanina,UrsprungslandEuropa, 
Westasien. 

Sie kommt gewöhnlich in allen Wal¬ 
dungen vor und ist sehr verbreitet. 
Ihre Stacheln sind so stark und gebogen 
wie die Eckzähne eines Hundekiefers 
und davon erhielt sie den Kamen 
„Hundsrose“. Sie war schon im Alter¬ 
tum bekannt und verwertet. 

25. Rosa rubiginosa, Linnö, Ur¬ 
sprungsland Europa, Arabien. 

Diese Art hat große Stacheln, die an 
der Basis fest ansitzcn und an allen 
sehr kräftigen Aesten zu finden sind. 
Sie ist charakterisiert durch die Drüsen, 
welche sich an allen Blättern finden 
und bei Berührung oder Quetschung einen 
Duft nach Apfelreinetten verbreiten. 

26. Rosa gallica. Linne, Ursprungs¬ 
land Europa und Kleinasien. 

Die Stacheln dieser Art sind immer 
verschieden und unregelmäßig, zuweilen 
zahlreich, oft auch seltener, haken-, 
oder sichelförmig. umgebogen oder 
gerade und vermischt mit feinen Nadeln 
und Drüsen. Sie ist der Stammvater 
der Provinzrosen. 

Rosen mit blankem Laub, 

Wuchs mehr oder weniger kriechend. 
Auf den Blättern fehlt jeglicher Flaum, 
so daß sie völlig glatt zu sein scheinen, 

27. Rosa bracteata, Wendland, Ur¬ 
sprungsland südwestliches China, For¬ 
mosa. 

Die Zweige sind glatt und ein wenig 
kriechend. Ein kleiner Kragen von 
rudimentären Blättchen ergänzt den 
Blumenkelch, welcher sein* groß ist 
und eine bedeutende Anzahl von Staub¬ 
faden trägt. 

28. Rosa clinophylla, Tliory, Ur¬ 
sprungsland Nepal, China. 

Sie trägt diesen Namen, weil ihre 
Blätter von oben herabhängen. Wie 
die vorige hat sie einen kleinen Kragen 
unterhalb der Blume. Nur die Neben¬ 
zweige des Blutenstandes sind flaumig, 
während das Laubwerk völlig glatt ist. 

29. Rosa laevigata, Mich&ux, 1 r- 
sprungsland China. .Japan, Formosa. 

Diese Rose hat ihren Namen von der 
leuchtenden Beschaffenheit des Blatt¬ 
werks. Die Blumen sind sehr groß 
und haben viele Staubfäden, Früchte 
groß und stachelig. Die Blätter sind 
immerwährend und tragen nur 3 kleine 
Blättchen. 

30. Rosa Banksi&e, Robert Brown, 
Ursprungsland Südwestliches Asien. 

Die Acste sind sehr lang und schlank, 
schlingend, kriechend und sehr glatt. 
Die Belaubung ist weniger leuchtend 
als die der soeben genannten Rosen, 
aber doch noch ganz glatt. Die Blätter 
bestellen aus 3—5 kleinen Blättchen. 
Die Blumen und Früchte sind klein 
und doldenförmig. Im wilden Zustande 
ist diese Rose mit einfachen weißen 
Blumen sehr selten, 

Rosen mit vollkommen ausgebildeten Organen, 

rankend. Die Stempel treten größten¬ 
teils aus dem Kelch lang hervor. 

1. Ristillen frei und einzelstehend. 

31. Rosa indica, Lindlcy, Ursprungs¬ 
land Centralasien. 

Im wilden Zustande ist dieser Strauch 
rankend und soweit wir wissen, ist 
derselbe noch nicht in Europa ein¬ 
geführt. Die Formen, welche wir davon 
besitzen, sind Varietäten, welche von 
Alters her im äußersten Osten kulti¬ 
viert wurden. Die Anordnung der 
Griffel gestattet leicht eine Befruch¬ 
tung mit fremden Pollen. 

32. Rosa gigantea, Collett, Ur¬ 
sprungsland Birmanien. 

Der Strauch ist kriechend und hat 
enorme Aeste, die in ihrem Heimat¬ 
lande 10-15 Meter lang werden, 
während sie hier bei uns im Treib- 
hausc bedeutend kleiner bleiben. In 
Portugal hat sieh die Rose acclimati- 
siert. Ihre Blumen sind weiß und so 
groß wie diejenigen der Rosa bracteata, 
laevigata und moschata sowie deren 
Varietät Lesehenaultiana in derselben 
Gegend. 

II. Pistillen verwachsen, 
säulenförmig. 

33. Rosa moschata, Herrmann, Ur¬ 
sprungsland Asien und Abessinien. 

Im Naturzustände sehr stark, mit 
starken Aesten und großen Stacheln, 
welche purpurrot oder graugrün sind. 
Sie blüht in Dolden mit weißen Blumen, 
welche sich schließlich zu vielen kleinen 
braunen Frächten ausbilden. Sic stammt 
vom Himalaja, wunderte von da nach 
Indien, Persien, Arabien, Abessinien 
und wurde dann durch die Araber an 
die Küsten des Mittelmeers gebracht. 

34. Rosa multiflora, Thunberg, T r- 
sprungsland China und Japan. 
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Sie hat ihren Namen von den zahl¬ 
reichen Dolden mit kleinen weißen, 
rosa oder roten Rosen* die fertigen 
Blumensträußen gleichen. Ihre Aeste 
sind rankend und werden 3—4 Meter 
lang* Früchte zahlreich und klein. Von 
Alters her wurde sie in Japan kultiviert. 

35. Rosa Wich uraiana, Cr<*pin, TTr- 
sprungsland Japan. 

Im wilden Zustande kriechen ihre 
Aeste am Boden entlang und machen 
Wurzeln, wo sie ihn nur berühren. Be¬ 
laubung sehr glänzend. Blumen dolden¬ 
förmig. Früchte zahlreich, sehr klein. 
Kreuzungen mit Varietäten der Rosa 
indica und gallica gelingen sehr leicht. 

3B. Rosa anemoneflora, Fortune, 
Ursprungsland China. 

Ihre Aeste und die Belaubung er¬ 
innern ein wenig an die Belaubung der 
Rosa Banksiae. Blumen doldenförmig, 
aber weniger zahlreich als bei den zuletzt 
genannten Sorten. Sie sind gefüllt 
und ähneln genügend den Blumen einer 
Anemone. Man kennt sie noch nicht 
im wilden Zustande. 

37. Rosa Watsoniana, Cr£pin, Ur¬ 
sprungsland Japan. 

W egen ihrer Belaubung könnte man 
.sie einen Rosenstock mit Estragon- 
bla ttern nennen. Neuerdings wurde sie 
über Amerika eingeführt. Ihre Blumen 
sind sehr klein. Es ist eine der merk¬ 
würdigsten Rosenarten. 

38. Rosa setigera, Michaux, Ur¬ 
sprungsland Nordamerika. 

Man nennt sie auch „Rose mit brora- 
het iartigen Blättern“. Bei den Ameri¬ 
kanern heißt sie „Prairierose*. Ihre 
Zweige werden bis zu 4 Meter lang. 
Ihre Blumen, die eine hinreichende Größe 
erreichen, erinnern an europäische 
Rosen, mit welchen sie sich leicht genug 
kreuzen läßt. 

39. Rosa phoenicia, Boissier, Ur¬ 
sprungsland Kleinasien. 

Sie ist eine Rose mit verwachsenen 
dritteln, welcher eine gewisse Verwandt¬ 
schaft mit den europäischen Rosen der 
soeben genannten G ruppen nicht abgeht. 
Die Stacheln sind unregelmäßig verteilt 
und dauernd. Kelchzipfel blattähnlich 
usvv, Aber die Säule der Stempel ist 
bei dieser Rose stark verlängert und 
ihre Dolden sind vielblumig. 

40. Rosa semper virens, Linnc5, Ur¬ 
sprungsland an den Küsten des Mittel- 
meeres. 

Der Name stammt von dem peren¬ 
nierenden, glanzenden und immergrünen 
1 >aub. Sie kommt unter den gleichen 
Breitegraden vor wie die anderen Rosen 
mit glatter Belaubung. Dolden viel- 
blumig. Früchte klein und zahlreich. 

4L Rosa arve-nsis, Hudson, Ur¬ 
sprungsland Europa. 

Sie wächst wild auf den Feldern. 
Ihre Zweige sind fast so kriechend, wie 
diejenigen der Rosa Wichuraiana. Ihre 
Stacheln sind stark, unregelmäßig ver¬ 
teilt und hakenförmig wie bei Rosa 
canina. Belaubung fast perennierend. 
Die Blumen sind selten einzelständig, 
meist sind es weiße Blumen in (Truppen 
von 2—10 Blumen. 

42. Rosa stylosa, Desvaux, Ur¬ 
sprungsland Westeuropa. 

Die Pistillen dieser Gruppe springen 
beträchtlich weniger vor als bei allen 
anderen Rosen dieser Gruppe. Die 
Zweige sind weniger rankend. Die 
Stacheln sind stark und hakenförmig, 
wie bei der Rosa canina, mit welcher 
sie im Holz große AehnÜchkeit hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

| Rosenzuclil und -Pflege. I 
■-- 

Wie überwintere ich meine Rosen? 

■In, das ist eine alte, ewig neue Sorge! 
Ach, wie manches Frühjahr stand ich be¬ 
trübt beim Aul decken meiner Rosen vor 
den abgestorbenen Lieblingen und das Heu¬ 
len war mir näher als das Lachen. War 
ich doch dieaesmal der festen Ueberzeugung 
gewesen, daß ich die Wintereindeckung 
wirklich recht gemacht hätte. Wie viel Ar¬ 
beit und freudige Hoffnung wieder um¬ 
sonst ! 

Ls gibt wohl kaum noch eine Ueber- 
winterungsart, die ich in einem Menschen¬ 
alter, im Süden und Norden unseres deut¬ 
schen Vaterlandes, nicht mit Sorgfalt an¬ 
gewandt hätte. Ich habe die Hochstämme 
umgebogen und nur die Kronen mit Erde 
bedeckt. Ich habe außer den Kronen auch 
die ganzen Stämme mit Erde zugeschaufelt. 
Ich habe mit Tannenreis die Rosen voll¬ 
ständig zugedeckt, leb habe die Kronen 
der empfindlicheren Teerosen und Noisetten 
mit reinem Sand überdeckt und nur die 
Stämme mit Erde. Ich habe an Stelle des 
Sandes Dächer von Brettern oder von 
Dachpappe auf die Kronen gelegt und 
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ilarübei' noch Santi oder EnD. Ich habt* 
beim Abbruch alter Gebäude Hohlziegel 
gekauft, und mit. diesen und noch mit 
Sand und Erde die ganzen Romistämme 
geschützt. Aber trotz aller dieser Srliutz- 
maßregeln hatte ich alljährlich mehr oder 
weniger Verluste zu beklagen. — Ein¬ 
mal war der Winter zu kalt, das andere 
mal zu warm, einmal zu naß, das andere 
mal zu lang- Und wenn ich dann im 
Februar und März jede Gefahr über¬ 
standen glaubte, dann wechselten warme 
Tauwetter- oder Sonnentage mit starken 
Nachtfrösten und die bereits in Saft trei¬ 
benden Hosen gingen erst recht zugrunde. 

Die einfachste und bequemste Deckung 
aller Rosen, mit Ausnahme der Teerosen, 
wäre ja die mit Erde, die sauberste die 
mit Tannenreis, das heisst wo man sol¬ 
ches billig haben kann. Beide Arten ge¬ 
nügen ja in milden Gegenden oder in ge¬ 
schützten, nach Süden gelegenen Gärten 
schon, wenn man nur die Kronen der 
umgebogeuen Hochstämme und die niederen 
Rosen damit bedeckt. In rauheren Gegenden, 
in höheren Gebirgslagen und in Norddeutsch¬ 
land genügen sie aber nicht. Ich habe z,B. 
in Thüringen einen Winter mit durclige- 
maclit, wo es im November nach schweren 
Regengüssen mit Überschwemmungen über 
Nacht plötzlich einfror und nicht mehr 
aufging bis im März. Damals waren sämt¬ 
liche mit Tannenreis bedeckten Rosen ohne 
Ausnahme erfroren, während die mit Erde 
geschützten davongekommen waren. 

Ich habe deshalb niemals Tannenreis 
verwendet, auch schon im Hinblick auf den 
nicht leichten Bezug und die nicht uner¬ 
heblichen Kosten, gegen die dann das 
Ueberbleibsel Anfeuerholz in keinem Ver¬ 
hältnis steht. — da in öffentlichen Anlagen 
oder herrschaftlichen Gärten passen die 
umgelegten, mit grünem Reis bedeckten 
Rosen besser zu dem hübschen Bilde, als 
aufgeworfene kleine Erdhügel usw. 

Es ist eine bekannte Tatsache* daß die 
Rosen im Allgemeinen viel mehr durch 
Nässe und wechselnden Frost ringehen als 
daß sie erfrieren. Sie halten eine ganze 
Menge trockene Kälte aus, .so daß die 
härteren Hybriden manchen \Y inter ganz 
ohne Deckung überdauern, die leicht ge¬ 
deckten Tee-Hybriden fast gar nicht und 
die Teerosen nur wenig not leiden. Aber 
nasse oder wechselnde Witterung, bald 
Schnee und Regen, bald Frost, bald Tau¬ 
wetter oder Sonnenschein, das können sie 
nicht ertragen. Die empfindlichen Sorten 

vermodern, verschimmeln in ihren Zweigen, 
weil sie ohne genügende Luft Zuführung zu 
feucht oder zu warm liegen. Die niederen 
Rosen sind im Allgemeinen gut zu über¬ 
wintern. Man häufelt sie einfach über 
dem Boden und Wnrzelkals auf dem unteren 
Teil der Krone mit Erde zu und läßt die 
Spitzen der Zweige darüber hinausragen. 
Im Frühjahr sehneidet man die erfrorenen 
Zweige nach. Aber aus oben angeführten 
Gründen habe ich auch die niederen Rosen 
nicht mehr mit Erde bedeckt. 

Nachdem ich in einer Reihe von Jahren 
den ganzen Speisezettel der verschiedenen 
Deckungsarten mit meinen Rosen durch¬ 
gemacht hatte und durch Schaden endlich 
klug geworden war, kam ich durch ver¬ 
änderte Verhältnisse auf eine Art, die ich 
im nachfolgenden beschreiben will und aus 
vollster Ueberzeugung allen meinen Rosen¬ 
freunden, als seit 20 Jahren bewährt, em¬ 
pfehlen kann. — Für meinen Pferdestal] 
war ich von der Strohstreuung zum Torf¬ 
mull übergegangen, da das Stroh immer 
teurer wurde und der Ertrag an Dünger 
die Ausgabe nicht mehr deckte. Mit der 
Torfmull Streuung erwies ich den Pferden 
nicht nur eine große Wohltat durch wei¬ 
chen Stand und Lager auf der immer 
trockenen Torfmullunterlage und reine Luft 
im Stalle, sondern der Dünger bezahlte 
auch meine ganzen Ausgaben für diese 
Streu. Außerdem war ich nicht mehr ab¬ 
hängig von den unregelmäßigen Stroh- 

ö n * - - r? t/ 

anfuhren und schwankenden Preisen, son¬ 
dern konnte zu jeder mir passenden Zeit 
den Torfmull in Wagenladungen beziehen 
und in Vorrat halten. Dadurch kam ich 
dazu meine Kosen mit Torfmull zu decken. 

Im November, an hübschen Tagen, schnitt 
ich meine Kosen, Hochstämme und niedere. 
Dann legte icli die Hochstämme recht vor¬ 
sichtig herunter und band sie, immer einen 
an den nächsten, hinter der Krone mit 
einer Schnur an den nächsten Rosenpfahl 
oder Rosenstamm handhoch über der Erde 
fest. Wo kein Pfahl oder Stamm dies er¬ 
möglichte, band icli an ein kurzes Pfähl- 
chen. Nun lagen die Kosen am Boden, 
gegen Frost nicht mehr empfindlich, aber 
doch mit dem Kronenansatz so weit vom 
Boden weg, daß Nässe ihnen nicht schaden 
konnte. So ließ ich sie ruhig bis auf 
Weiteres unbedeckt, liegen, um sie den 
nächsten Frösten auszusetzen, im Holze ab- 
zuhärten und vorzubereiten für die lange 
Winterdeckung. Kam mal Schnee da¬ 
zwischen, um so besser. Ende Dezember 
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oder je nachdem erst Anfang Januar, wenn 
die Wege und Beete hübsch trocken ge¬ 
froren waren, ließ ich nun die Torfballen 
in den Garten bringen, auseinander klopfen 
und die Rosen, Hochstämme und Niedere, 
mit dem lockeren, leichten Torfmull sorg¬ 
fältig zwischen den Zweigen der Kronen 
einstrenen und ordnungsmäßig mit samt 
den Stämmen überdecken. So wurde dann 
unberührt überwintert und das sah auch 
nicht schlecht im Garten aus. Selbstver¬ 
ständlich dürfen keine Hühner oder anderes 
Getier in den Garten kommen, die durch 
ihr Kratzen oder sonstigen Unfug die Rosen 
wieder frei legen. Im nächsten Frühjahr 
dann im April wurden die gebundenen 
Stellen, die leicht zu finden waren, auf ge¬ 
schnitten, die Hochstämme kurz hinter den 
Kronen gefaßt und behutsam unter fort¬ 
währendem Abschütteln des Torfes in die 
Höhe gerichtet. Der Torfmull wurde an 
trockenen Tagen mit der Schaufel wegge¬ 
nommen. mit dein Besen weggefegt und 
unter Dach gefahren in den Schuppen, von 
wo er zur Stallstreuung Verwendung fand. 
Ich habe öfters im Winter mit dem Finger 
untersucht, wie tief die Nasse in die Rosen¬ 
deckung ein gedrungen sei, aber immer ge¬ 
funden, daß die äußerste Schicht des Torf¬ 
mulls nur auf etwa 1 j cm tief feucht war, 
nicht einmal naß, während das Innere voll¬ 
ständig trocken sich anfiihlte. Eine solch 
außerordentliche Aufsaugefähigkeit besitzt 
der Torfmull. Von da ab hatte ich keine 
Verluste mehr durch die Einflüsse des 
Winters zu verzeichnen und es war eine 
helle Freude alljährlich im Frühjahr die 
Rosen aus dem schützenden Torfmullbett 
herauszuschütteln und die gesunden roten 
Knospen zu betrachten. 

Leipzig-Gohlis. Julius Ampt. 

Das Eindecken der Rosen. 
Die wichtigste Herbstarbeit im Rosen¬ 

garten ist das Kindecken. Es heißt Ab¬ 
schied nehmen von den Rosen und diese 
dem Winterschlaf an vertrauen. 

Im vorigen Jahre war es die Trocken¬ 
heit und in diesem die Nässe, die unsere 

Lieblinge nicht zur vollen Schönheit sich 
entwickeln ließ. 

Wenn auch noch viele Blumen ihre 
Pracht zeigen, so ist dennoch die Zeit 
nicht mehr fern, in der sich der Rosen¬ 
garten im Winterkleide zeigt. 

Da man nicht voraussehen kann, oh ein 
strenger oder milder \Y iuter zu erwarten 
i.str so ist es zweckmäßig, die Rosen so 
einzudecken. daß allen Eventualitäten 
Rechnung getragen ist. 

Auf keinen Fall aber darf man Hoch¬ 
stammrosen so eindecken, wie die Abbil¬ 
dung zeigt. 

Sehr oft begegnet man dieser Methode 
und im Frühjahr sieht man die durch 
dieses Eindecken erreichte Beseheerung. 

In diesen Gruben bleibt Schnee und 
Wasser immerfort stehen und cs ist dann 
kein Wunder, wenn die Kronen verfault 
sind. In den meisten Fällen wird das 
Laub noch daran gelassen und dann geht 
es desto schneller mit der Fäulnis, Wer 
Rosenstämme niederlegt, soll diese Hach 
auf die Erde legen und mit Erde bedecken. 
Es ist se bst verständlich von großem Vor¬ 
teil , wenn das Laub vorher durch Ab- 
sclmeiden entfernt worden ist. Auch das 
nicht reif gewordene Holz kann abgeschnit¬ 
ten werden, sowie die allzu großen Triebe. 
Die Erdbedeckung mache man in zuge¬ 
spitzter Form, so daß das Wasser auf 
beiden Seiten abläuft. Empfindliche Sorten, 
wie Niel u. dergl., decke man lieber mit 
Tannenzweigen oder besser mit einer leeren 
Kiste zu und diese noch mit Tannenreis, 
weil das Holz dieser Rosen in der Erde 
leieht stockig resp, fleckig wird. Jede 
Rose verträgt gut 2—5° It. Kälte, ohne 
Schaden zu leiden; doch soll man sich 
nicht zu sehr darauf verlassen, weil im 
Vorwinter die Temperatur öfter sehr schnell 
wechselt. 

Der 17. und 18. Oktober vor 3 Jahren 
wird wohl manchem liosenfreund noch ein 
Gedenkblatt im Rosenkalender sein. 

Niedrige Rosen überwintern am besten 
durch einfaches Anhäufeln mit Erde. 

Kapuziner-, Centifolien-, ßugosa-, Pro¬ 
vinz- und Moosrosen, sowie alle Wildrosen- 
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Sorten bedürfen keiner Deckung. Bei 
Schlingrosen genügt einfache Tannenreis ig- 
deckung. 

Möchten unsere lieben ßosenfreunde ihre 
Lieblinge im Frühjahr wieder so gesund 
heransneluncu, wie sie dieselben im Herbst 
in den Winterschlaf eingebettet haben, 
dann dürfte ihnen auch eine besondere 
Freude an der Bliitenpracht, im kommenden 
Jahr beschieden sein. Kiese. 

Ueber Veredelung der Rosen nach 
der Forkert’schen Methode. 

Mit Abbildung. 

Mitte April erhielt ich von der Firma 
Kiese in Vieselbach-Erfurt eine Anzahl 
niedere Rosen. Dieselben waren, wie alle 
niedrigen Versandrosen halblang geschnit¬ 
ten und mußten daher bei der Pflanzung 
sinngemäß auf wenige Augen zurück- 
geschnitten werden. Die meisten Rosen 
zeigten sehr schwachen Antrieb und die 
Knospen in den ehemaligen Blattacliseln 
waren kaum angeschwollen. Mir tat wirk¬ 
lich herzlich Leid um die vielen schönen 
Reiser und die gar vielen unbenutzt ver¬ 
fallenden Edelaugen. Nun dachte ich mir 
einmal einen Versuch aus und nahm die 
Reiser von „Nordlicht4 um einen Versuch 
des Anplattens zu machen. Wildlinge hatte 
ich genügend und sie waren bereits hübsch 
im Saft, obwohl die Rinde sich nicht löste. 
Ich schnitt vom Edelreise das Auge a mit 
etwas Holz glatt heraus 
und schnitt dasselbe unten 
schräg, wie b zeigt, zu. Ein 
gleicher Schnitt wurde 
am Wildling c gemacht. 
Das Auge wurde genau 
aufgepaßt uni wie in d 
angesetzt und mit Bast 
festgebunden 1 >ann wur¬ 
de die ganze Veredelung 
behufs Luitabschluß mit 
einem Klumpen Baum¬ 
wachs sorgfältig ver¬ 
schmiert. Am 16. Mai 
trieben die Augen bereits 
durch die Wachahülle hin¬ 
durch und das Resultat 
war eine gelungene Ver¬ 
edelung. Erst später ersah 
ich aus Zeitsi hriften, daß 
diese Art der Veredelung 
bereits bekannt sei und 
die Forkert’sche Methode 
genannt würde. Ich habe 

aber in der Literatur nicht feststellen 
können, ob diese Methode für in Ruhe be¬ 
findliche Edelrosenreiser mit Erfolg ange¬ 
wendet wurde. Wenn schon, dann habe ich 
eben nichts Neues gebracht. Es hat ja nicht 
Jedermann Früh jahrsaugen von abgetriebe¬ 
nen Hosen jedes Jahr zur Hand und ich meine, 
auch die im Herbste abfallenden Schnittreiser 
müßten sich über Winter in Erde emgeschla- 
gen wohl im Frühjahre verwenden lassen Ich 
werde auf meinen Erfolg hin im Herbste 
vor der Rosenüberwinterung Versuche 
machen, die geschnittenen Reiser zur Friih- 
lingsveredelung aufzubewahren, ähnlich 
den Obstreisern. H. Winker. 

Anme r k u n g der Schriffcleitung: Die 
Oknlation nach der Forkert’schen Methode, von Mitte 
April bis Ausgangs Mai mit überwinterten Edel¬ 
reisern ist höchst zweckmäßig und längst bekannt. 
Die liciser für diese so späte Veredlung halten sich 
am besten in Gräben, 20—HO cm tief in der Erde. 
Ein Verstreichen der Veredelungsstelle mit Banm- 
wachs nach dem Anplattieren ist nicht nötig; statt 
dessen muß aber ein oben geschlossener Glaszylinder 
sog. Beagensglas, siehe Abb. e). welcher unten mit 

Baumwolle, Erde oder etwas Moos verstopft wird, 
darikbergcstiHpt werden. In Ermangelung von Glas¬ 

zylindern erfüllen Lampenzylinder, welche oben und 
unten gut. zu verstopfen sind, auch den genannten 
Zweck. 

Die Zylinder sind außerdem noch mit Papier zu 
überkleben, um eine zu starke Einwirkung der Sonne zu 
verhindern. Wenn die Augen an gewachsen sind und 
zu treiben beginnen, was gewöhnlich nach H—4 Wochen 
der Fall zu sein pflegt, werden sie nach und nach 
an die freie Luft gewöhnt und endlich entfernt man 
bei trübem Wetter die Zylinder ganz und löst den 
Verband 

Das Wachstum derartiger Veredlungen pflegt in 

\ eredelung nach der Forkert'sehen Methode, 
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<kr Kegel — vorausgesetzt, daß die Unterlagen kräftig 
sind — ein so üppiges zu sein, daß sie im Spät¬ 
sommer den vorjährigen O kulanten gleich kommen 
Aueh ist die Verbindung zwischen Edelange und 
Wildling eine noch weit engere, als bei der gewöhn¬ 
lichen i Ikulation, sudaß ein Ausbrechen weit seltener 
vorkommt. als bei dieser. Rs. 

Störungen der Saftzirkulation bei Rosen. 
Von Gebrüder Ketten, Kosenziichter in Luxemburg. 

Die Kosen variieren im Allgemeinen sehr 
leicht. Nicht allein die Rosen, welche ans 
Samen entstehen, bringen mehr oder weniger 
wichtigere Umänderungen in den Charakter¬ 
eigenschaften der Familie hervor, sondern 
man findet zuweilen auf einem und dem¬ 
selben Rosenstocke einer Sorte Zweige und 
Blumen, welche von einander durch Eigen¬ 
heiten in Form und Farbe abweichen. Es 
sind Umbildungen, welche zufällig auf 
einem oder mehreren Zweigen des Stockes 
erscheinen: sie sind durch Saftstörungen 
entstanden. Die Engländer nennen sie 
Sports, wir sagen Naturspiele, Sie haben 
zuweilen einen gewissen Wert und aus 
diesem Grunde sucht man sie festzuhalten, 
d. h. man trennt sie vom Mutterstocke und 
veredelt mit denselben Gewisse Varietäten 
wechseln z B. die Farbe, Mabel Morisson 
(weiß), Merveille de Lyon (weiß) und 
White Baroness (weiß) das sind Fälle von 
Weißsucht, welche zufällig von Baronne 
A. de Rotschild (zartrosa), Kronprinzessin 
Viktoria (milchweiß) und Malmaison rouge 
(hochrot) von Souvenir de la Malmaison 
(fleischfarbig) hervorgegangen sind. Man 
beobachtet hie und da Panaehierungen auf 
einfältigen Blüten, wie es zum größten 
Teile bei allen gestreiften Rosen der Fall 
ist. Man findet auch ungleiche Verdoppe¬ 
lungen der Blüten, Verkleinerungen und 
Heberbildungen; gewisse Varietäten von 
mittlerer Stärke bringen wieder sehr kräf¬ 
tige Sporttriebe hervor, z. B. Climbing 
Captaiu Uhristy ist nichts anderes als eine 
sehr starke Captain Christy, und so ver¬ 
hält es sicli mit allen anderen Climbings. 
Diese Veränderungen sind unserer Ansicht 
nach WachstumsHnomalien, welche aus 
einer unregelmäßigen und mangelhaften 
Zirkulation des Nahrungssaftes hervor¬ 
gehen und bald durch eine Nahrungsan¬ 
häufung in einem Zweige, wie bei den 
Climbings, bald durch ein teilweises Fehlen 
der Nahrung entstehen. Leider ist der 
größte Teil der Sporttriebe der Rosen 
nicht beständig, sie haben einen gewissen 
Hang zum weiteren Entarten und in den 
Charakter eines Teiles der Eltern zurück- 

zugehen, (Ein Fall von Rückschlag.) Clim¬ 
bing Captaiu Christy bringt oft nur eine 
gewöhnliche Captaiu Cliristy; Mabel Moris¬ 
son bringt zuweilen auf ein und demselben 
Stocke weiße und rosa Blüten hervor oder 
Blüten zur Hälfte weiß und zur Hälfte 
rosa. Diese plötzliche Rückkehr zum Ur- 
typufi kommt daher, daß jene geheimnis¬ 
volle Ursache, welche die Anomalie hervor¬ 
gerufen hat, verschwunden ist. Es ist klar, 
daß mir jene Sporttriebe, welche Uber 
die Linie des Gewöhnlichen hinausgehen 
und wirklich beständig bleiben, weiterge¬ 
pflanzt zu werden verdienen. Auch die 
Rosenliebhaber fangen an, Mißtrauen in 
alle Doppelbildung zu setzen, so daß die 
wirklich wertvollen und beständigen Sport¬ 
triebe das Los mit jenen teilen, welche in 
ihrem Charakter nur ein vorübergehendes 
Interesse erregen. Um Sporttriebe zu be¬ 
kommen, die einst einen Ruf haben sollen, 
ist es nötig, in Zukunft mit größerer Um¬ 
sicht vorzugehen, als es bisher geschah. 
Das Vernachlässigen und Unterdrücken 
aller unbeständigen und minderwertigen 
Sporttriebe soll die Losung für alle Züchter 
der Zukunft sein. 

Crimson Rambler. 

Wenn eine Pflanze sich allznleicht ver¬ 
mehren läßt, so ist dies hinsichtlich ihrer 
sachgemäßen Verwendung nicht immer von 
unbedingtem Vorteile gewesen; sie wird 
sozusagen mißbraucht und überall ange¬ 
pflanzt, also auch gerade dort, wo sie gar 
nicht hingehört. Dies trifft auch bei der 
so schönen und bis jetzt noch unübertroffenen 
Crimson Rambler Rose zu. 

< ■rimson Rambler eignet sich zur An¬ 
pflanzung von Bogen, Hecken, Spalieren, 
Laubengängen usw., überall dort, wo ihr 
erstens genügend Raum gegeben werden 
kann zu ihrer Entwicklung und zweitens, 
wo sie möglichst von allen Seiten frei 
steht. Nur unter diesen beiden Voraus¬ 
setzungen kann sie ihre volle Schönheit 
entfalten. 

Auf schmale Gräber, an schattige Mauern 
oder unter vorstehenden Dächern eignet 
sich Crimson Rambler ebensowenig als an 
südlichen Hauswänden oder als Guirlanden 
unter Bäumen, besonders auch dann nicht, 
wenn der Schnitt und die Behandlung un¬ 
richtig sind, 

Crimson Rambler läßt sich nicht mit 
Erfolg höher leiten, als die Länge ihrer 
einjährigen Triebe beträgt und leidet sofort 
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an Meltau und Ungeziefer, wenn man ver¬ 
sucht, .sie wie eine Weinrebe oder Glycine 
hoch zu ziehen. Daraus ergibt sich von 
selbst der Schnitt. Die jungen Sommertriebe 
sollen sich ungestutzt entwickeln und 
während ihres Wachstums nicht eingekürzt 
werden, sondern nur leicht angeheftet sein, 
damit nicht zu viel Unordnung entsteht* 
Auch beim Winterschnitt sollen diese jungen 
Triebe möglichst geschont, am besten gar 
nicht eingekürzt werden. Alles mehr als 
zweijährige Holz muß möglichst ausge¬ 
schnitten werden. Wird dieser einfache 
Schnitt nach dieser Angabe ausgeliihrt, 
so wird dadurch die Pflanze stets ver¬ 
jüngt, man wird keinen Meltau oder Blatt¬ 
läuse mehr sehen, dafür aber schönere 
Blütenrispen und saftig griiuo Belaubung. 
Nach dem Schnitt darf die Pflanze getrost 
ziemlich leer oder dünn geschnitten aus- 
sehen, um so schöner wird sie dann im 
Sommer sein. 

Beim Schnitt wird immer zuerst das 
älteste Holz möglichst entfernt und zwar 
so weit unten, als es nur angeht. Sobald 
zu dichtes und zu altes Holz vorhanden 
ist, geht es abwärts mit der Schönheit und 
Gesundheit dieser Kose, die Blutenstände 
werden immer kleiner, Ungeziefer, Krank¬ 
heiten und Frostschäden stellen sich als 
Folgen von Schwäche und Alter ein, und 
es braucht dann Zeit und Mühe, die 
Pflanzung wieder in Stand zu setzen. 

Welche Eigenschaften muß eine Rosen¬ 
unterlage besitzen? 

Wie muß eigentlich eine Unterlage für 
Edelrosen beschaßen sein, um allen An¬ 
forderungen zu genügen? Obenan bei 
diesen Anforderungen steht die Winter¬ 
festigkeit. Diese steht wieder zu dem 
früheren oder späteren Ausreifen des Wild¬ 
lings in näherer Beziehung. Die Gefahr 
liegt nahe, daß gerade bei den Rosen 
in kalten Wintern ein besonders großer 
Ausfall zu verzeichnen sein wird, die ihren 
Trieb erst spät irn Herbst abseh ließen. 
Diese Gefahr ist aber um so größer, wenn 
Witterungsverhältnisse eintreten wie im 
verflossenen Jahre. Nach meiner Ansicht 
ist eine Unterlage um so geeigneter, je 
zeitiger sie ausreift, damit das Edelauge 
nach dem Anwachsen recht bald in einen 
Ruhezustand versetzt wird. Sollte man 
in dieser Beziehung in den Rosenschulen 
seine Ansicht gegen früher geändert haben? 
Der Grundsatz, daß das Geschäft um so 
besser gehe, je mehr Rosen im Winter zu¬ 
grunde gelten, ist doch verkehrt. 

Ich möchte hiermit bei der Wichtigkeit 
des Gegenstandes einen regen Gedanken¬ 
austausch veranlassen. (\ N. 
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Der Kosengarten in Bad Kreuznach. Ulrich Brunner fils. 
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Der Rosengarten in Bad Kreuznach. 
Mit 4 Abbildungen. 

Im Jahre 1905 hielt der Verein Deutscher 
Rosenfreunde seinen alljährlichen Kongreß, 
verbunden mit einer Rosenfreiland- und 
Schnitt rosen - Ausstellung in Bad Kreuz¬ 
nach ab. 

Das Gelände, auf welchem die Rosen¬ 
ausstellung stattfand, wurde 1901 in einen 
Park umgestaltet, und bestand aus einer in¬ 
mitten des Xaheflusses gelegenen Insel, 
()ranieninsel genannt. 

Durch Zuschüttung eines der beiden 
Arme der Nahe wurde ein ungefähr «S 
Morgen großes Gelände gewonnen. 

Den Ausstellern, die Rosen im Freien 
anspflanzten, wurde aufgegeben, die Pflan¬ 
zungen landschaftlich so zu gestalten, daß 
sie, im Falle einer Uebeniahme durch die 
Stadt, einen Teil der Bepflanzung der Park¬ 
anlage bilden sollten. 

Ebenso wurden den Ausstellern die Plätze 
für Coniferen usw. angewiesen. Im Herbst 
1904 waren bereits ungefähr 10000 Rosen 
ausgepflanzt; die Erdarbeiten wurden von 
der Stadtgärtnerei unter Leitung des Herrn 
Stadtgärtners Ahrens ausgeführt, die auch 
die Pflege der Rosen übernahm. 

Die Ausstellung machte auf das Publikum 
einen so guten Eindruck, daß man mit dem 
Gedanken umging, alle ausgepflanzten Rosen 
anzukaufen und dadurch dauernd den Genuß 

eines Rosengartens zu haben. Herr Ober¬ 
bürgermeister Kir.sehstein legte den Stadt¬ 
verordneten den Plan zur Erhaltung des 
Rosengartens vor und die Herren bewilligten 
4000 Mark zum Ankauf der meisten aus- 
gepflanzten Rosen. 

So gestaltete sieh die Anlage zu einem 
harmonischen Ganzen. 

Umgeben von Wald und Weinbergen, 
direkt an der Nahe gelegen, deren IJfer 
mit alten Baumgruppen bestenden sind, 
bildet der Rosengarten Kreuznachs eine 
Perle des Nahetales. Er ist mit der Zeit 
der Lieblingsaufenthalt der Kreuznacher 
und der sich jedes Jahr zahlreich ein- 
findenden Kurgäste geworden. 

Einige besonders schöne Partien und 
Einzeigrappen sind im Bild festgehalten, 
um den Lesern der Rosenzeitung zu zeigen, 
welch schönen Erfolg die Rosenausstellung 
gezeitigt hat. 

Herr Stadtgärtner Ahrens, dem wir die 
Abbildungen aus dem Rosengarten ver¬ 
danken, ist unermüdlich tätig, diese Anlage 
auf der Höhe zu erhalten und zu ver¬ 
schönern. 

Der Ruf der Stadt Kreuznach, die Stadt 
der Rosen und Nachtigallen zu sein, ist so 
auf fernere Zeiten gesichert. Rs. 
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Per Kcnengartcn in Bad Kreuznach. Beliebtstem im Basen stehend 

Her Rosengarten in Bail Kreuznach. Partie am Xalieuiei. 
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Empfehlenswerte, winterharte Park- 
und Wildrosen. 

Von C. Stellmacher, i, F. Klein Machnower 
Baumschulen b. Berlin. 

ScbaU ich von meinem Fenster aus 
Die wilden Heckenrosen, 
Denk ich ans ferne Elternhaus, 
An .Tugemit raume, Kosen. 

Ans der Lutea-Klasse empfehle ich als 
die schönste Sorte J aune b i c o 1 o r, 
großblumig, einfach, leuchtendröt, Außen¬ 
seite der Blumenblätter goldgelb; diese 
herrliche Rose wirkt als Zierstrauch groß¬ 
artig, ist auch als Zaun-, Gitter- und Sfiulen- 
rose von schöner Wirkung; sie ist voll¬ 
ständig winterhart. Die schönste, einfach 
gelbe dieser Klasse ist Austria Yellow 
mit großen, leuchtend reingelben Blumen, 
dann P e r s i a n Y e 11 o w, die alte, bekannte, 
gelbgefiiilte Kapuzinerrose, als Strauch, 
sowie als Zaun- und Heckenrose besonders 
zu empfehlen, ebenfalls als 8palierro.se von 
bezaubernder Wirkung. Viel mehr müßten 
diese Rosen in ungern Gärten verwendet 
werden, sie bedürfen fast keiner Pflege 
und erfreuen uns durch ihren herrlichen 
Blütenflor. — Eine sedir schöne Parkro.se 
ist Parkfeuer, es ist eine Kapuziner- 
hybride, die Blumen sind glühend schar¬ 
lachrot mit gelben Staubfäden. Der Strauch 
ist starkwüchsig, Jahrestriebe bis 2 ni hoch. 
Belaubung gesund, dunkelgrün mit röt¬ 
lichen Triebspitzen, vollständig winterhart. 
Sehr selten rindet man R o s a m a j a 1 i s 
(Lindl. Var, von cinnam.), das Mairösclien, 
und doch ist es ein so herrlicher Zierstrauch 
mit den halbgefüllten, purpurrosa Blumen. 
Blütezeit Mai bis Anfang Juni; Wuchs 
mittelmäßig, der Strauch wird 1—1‘j m 
huch. Auch Theano, Var. von cinna- 
momea, ist ein wunderschöner, winterharter 
Parkstrauch; blüht in großen Büscheln, 
oft bis hundert Blüten. Die Blumen sind 
klein und lern htend rosa. 

Für Sreinpartien und Böschungen sind 
besonders die P i in p i n e 11 r o s e n (pim- 
pinelliful.) geeignet, selbst in ganz geringem 
Boden noch zu verwenden. Die besten 
Sorten sind: alba fl. pl., weiß, gefüllt; 
xant hina (Art.), einfach , hellgelb; 
altaica, einfach, hellgelb; carnea, 
hal bgefiil lt, rosa bl ii lumc I. S t a n we 11 i a n a, 
rosa, gefüllt; spinosissima(A rt.) ein¬ 
fach, weiß mit zartrosa Anflug. Alle 
Pimpinelirosen blühen im Mai bis Anfang 
Juni. Die Pflanzen werden etwa 1 m hoch, 
der Wuchs i*t mehr kriechend als aufrecht 
wachsend. 

Von besonders schöner Wirkung als Zier¬ 
strauch ist 11 o s a r u g o s a (Syn. Rege- 
liana i r u b r a, die großfrrichtige Apfel¬ 
rose. sie hat große, einfache violette Blüten; 
die Früchte sind schön rot, gut zum Ein- 
machen. Als Gegenstück Rosa rugosa 
alba mit großen, einfach weißen Blumen, 
die Früchte lassen sich ebenfalls verwenden 
wie bei Kegeliana rubra. Beide Arten sind 
durch ihren herrlichen Blütenschmuek, die 
glänzend dunkelgrüne Belaubung und im 
Herbst durch die schön gefärbten Früchte 
als Solitärpflanzen auf Rasenplätze oder 
auch in Trupps zusammen gepflanzt sehr 
empfehlenswert; in Gehölzgruppen wirken 
dieselben ebenfalls ausgezeichnet. 

Als neue Varietäten dieser Art sind 
besonders zu empfehlen R o sera i d e 
PH a y . Blumen dunkel rot, gefüllt, öfter¬ 
blühend. A par f um de 1 ’ 1 f a y, Blume 
groß, gut gefüllt, karminrot, von herr¬ 
lichem Duft. Beide Sorten sind wüchsig 
und winterhart und der weiteren Verbrei¬ 
tung würdig, ('armen, Rugosa-Varietät, 
einfach, dunkelblutrot, weithin leuchtender 
bis '1 in hoch werdender Parkstrauch, auch 
als Heckenstrauch zu verwenden; voll¬ 
ständig winterhart. 

Eine Rugosa - Varietät für Felsgruppen 
ist (• r i s p a t a , auffallende, gefiederte, 
ganz krause Blattbildung, Blumen hellrosa, 
Wachs kriechend. Hervorragende Lieb¬ 
haber-Sorte. 

In den letzten Jahren werden die winter¬ 
harten Wildrosen und ihre Varietäten und 
Hybriden mehr verlangt und in der Land- 
scliaftsgärtncrei viel verwendet, aber noch 
lange nicht genug werden die vielen, guten, 
alten Centifolien und Moosrosen, die herr¬ 
lichen Rubiginosaliybriden, Ziimnt- und 
Kapuziner rosen verwendet. Gerade die 
Wildrosensträucher wirken im Garten und 
Park besonders schön und möchte ich eine 
allgemeine weitere Verbreitung dieser Rosen- 
arten nochmals aufs wärmste empfehlen. 

Roscn-Neiibeilen. 
■-■ 

Einige neuere Rosen. 

Aus der Menge der zahlreichen guten 
Neuheiten will ich einige der besten empfeh¬ 
lend hervorheben, mich aber beschränken 
auf die Klasse der Peruetiana und Tee¬ 
hybriden. Mein Garten liegt 600 m über 
d. Sp. d. O. im Erzgebirge. 



1. Juliet (W. Paul & Son 1910), Diese 
vielgerühmte Schönheit, der man die 
Abstammung von Soleil d’or ansieht, 
hat fast alle Fehler der Mutterrose 
geerbt. Sie wird leicht vom Rost be¬ 
fallen und blüht fast gar nicht zum 
zweiten Male. Die Blumen sind voll¬ 
kommen gefüllt ohne die Vierteilung 
der Soleil d’or und von einer Färbung, 
die jeden Rosenfreund entzücken muß. 
Auch der Laie merkt sofort, daß er 
vor einer hervorragenden Neuheit steht. 
Leider geht die Doppelfärbung am 
3. Tage in ein fahles Rosa über. Die 
Pflanze ist winterfest und starkwüchsig. 

2. Rayon d’or (Pemet-Ducher 1!L0), 
ebenfalls ein Abkömmling der Soleil 
d’or, hat mit der Mutterrose herzlich 
wenig gemein. Sie hat stets gesundes 
Blattwerk, blüht überaus reich bis in 
den Herbst hinein und hat nicht die 
vierteilige Form der Soleil d’or. Stets, 
auch bei dem schlechtesten Wetter, 
öffnet sie ihre ganz auffallend eigen¬ 
artig metallisch gelb gefärbten Blumen, 
die nur den einen Fehler haben, daß 
sic nicht vollständig gefüllt, sind. 

(Anm. der Schriftleitung: Soleil 
d’or ist nur als Vaterrose ver- 
wendb ar.) 

3. Entente cordiale (Guillot 1909) ist sehr 
hart und blüht beständig an den Spitzen 
der Zweige, Die Knospe ist eigenartig 
schön, rot mit gelb. Leider ist die 
Schönheit 2 Stunden nach dem Er¬ 
blühen vorüber. Sie ist zu flattrig. 

Von den Teehybeiden gefällt mir unter 
den neueren außer der Lyon-Rose 
am besten: 

1. Senatenr Mascuraud (Pernet-Dncher 
1909). Ich besitze von ihr 30 Pflanzen. 
Sie waren den Sommer über stets mit 
Blumen bedeckt. Diese sind voll¬ 
ständiggefüllt, außen hell, innen dunkel- 
gelb Die Farbe bleicht nicht. Die 
Pflanze wächst kräftig und bringt un¬ 
aufhörlich neue Blumen. 

2. Kaiser Wilhelm II. (Jakobs 1909) hat 
mir viel Freude bereitet. In der Farbe 
und Füllung der van Houtte ähnlich, 
blüht sie unaufhörlich. Das Laub 
hält sich frei von Mehltau und Rost.. 
Das Holz ist hart. Ich halte sie für 
eine der besten dunklen Teehybriden. 

3. Jonkheer J. L. Mock (Leenders 1909). 
Sie ist eine verbesserte Farbcnkönigin, 
eine stolze Rose von imponierender 
Größe und Vollkommenheit. 

4. Entente cordiale (Pernet-Dncher 1909) 
ist eine der vollkommensten reich¬ 
blühendsten Rosen von wundervollem 
Baue und schöner gelblich weißer 
Färbung. 

fj. Herzogin Marie Antoinette (Jakobs 
1911) wird vom Verkäufer, Herrn 
Nicola Weiter, Trier-Pallien, als die 
schönste aller goldgelben Teehybriden 
bezeichnet. Jedoch wird dies von der 
Mehrheit der deutschen Rosenliebhaber 
stark angezweifelt werden. Obwohl 
die Rose sehr reichblühend ist, sich 
auch beim schlechtesten \V etter immer 
willig öffnet und auch kräftiges Wachs¬ 
tum zeigt, st» gehört sie doch zu denen, 
die nur als Knospe wirken, aufgebläht 
aber eine flattrige unscheinbare Blume 
zeigen. Was nützen «lern Rosenlieb¬ 
haber Rosen mit 2—3 Reihen Blumen¬ 
blätter wie Betty, Frau Nicola Weiter 
(Jakobs 1909), Mrs. Arthur Robert 
Waddell (Pernet-D. 1909) und andere! 

ti. Als eine der besten roten Teehy¬ 
briden, die immer blüht und stets 
gesund im Blatt ist, schätze ich Rhea 
Heid (E. G. Hill 1908). Ich stelle sie 
mit Friedrichsruh (Türke 19ÜH) Georg 
C. Wand (A. lJickson & Sons 1909), 
Laurent Carlo (Pevnct-D. 1907) und der 
mit Unrecht so viel geschmähten Etuile 
de France (Pernet-D. 190'») auf eine 
Stufe. Letztere hat im verflossenen 
Sommer großartig geblüht. Sie will 
guten Boden und Sonne haben. 

A. Friedrich, Schuldirektor. 
Neuhausen, ßez. Dresden. 

Neue Rose. 
„Elli Hartmann“ (Nicola Weiter 1912). 
Die Rose EUi Hartmann entstammt einem 

Sämling von Souvenir du President Carnot 
X Mad. Melanie Souport befruchtet mit 
Marechal Niel. Holz und Belaubung zeigen 
gesundes kräftiges Wachstum Die Blume 
steht auf festem Stengel. Stets aufrecht, 
ist sie von edler Form und prachtvoller 
Färbung, sowie stark gefüllt, ln der Form 
und Größe und anfangs auch etwas in der 
Farbe gleicht EUi Hartmann der Prime de 
Bulgarie; nachher gehen die Blumenblätter 
ins Gelbliche über, die Mitte zeigt ein 
Nielgelb mit Ockergelb. Der angenehme 
Duft erinnert sehr an Niel. Im (»las 
halten sich die Blumen mehrere Tage, ohne 
an Schönheit zu verlieren. Die Rosen. 
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welche gegenwärtig vor mir stehen, sind 
vor drei Tagen angeschnitten j sie haben 
nichts von ihrer Schönheit eingebüßt, im 
Gegenteil — die Farbenpracht hat sich 
noch gehoben. Ich darf wohl behaupten, 
daß Elli Hartmann alle guten Eigenschaften 
besitzt, die eine hervorragende Hose haben 
muß. Sie dürfte hinter vielen erstklassigen 
Rosensorten nicht zurück stehen. Man kann 
Herrn Weiter zu dieser äußerst wertvollen 
Hosenneuheit aufrichtig Glück wünschen. 

Um jedem Irrtum vorzubeugen, sei noch¬ 
mals ausdrücklich erwähnt: Die Rose, 
welche in M.-Gladbach unter dem Namen 
„Elli Hartmann* ausgestellt war, wurde 
von Herrn Weiter zurückgezogen und der 
Nielsämling Nr. 5088, welcher allgemein 
bewundert wurde und vielen unter dieser 
Nummer bekannt ist, endgültig „Elli Hart¬ 
mann“ benannt worden. 

Bedburg b. Bergheim. Willi. Notbobm. 

Neue Rosen für Herbst 1912, 
Züchter: Job. Paal Neurathberg. 

„Gedenke mein“ (Schlingrose). Wuchs 
und Laub der Crimson Rambler, Die 
Blüten ercheinen in Büscheln bis zu 40 
Blüten : die Kospen sind kugelig, die Blume 
öffnet sich leicht und ist schwach gefüllt; 
die Farbe der Blume ist weiß, leicht fleisch¬ 
farbig getönt. Süßer Wildrosendnft, Spät* 
blühe rin. Vollkommen winterhart. (Urform 
arvensis Crimson Rambler.) 

„Pani Sprenger“ (Schlingrose). Sehr 
stark wüchsig. Laub glänzend dunkelgrün. 
Die Blume ist für eine Schlingrose ziemlich 
groß, gut gefüllt, malmaisonfarbig auf 
gelbem Grunde: besonders starker Teerosen¬ 
duft. Spätblüherin, winterhart. (Sämling 
von Aglaia.) Dem Sekretär der steirischen 
Garten ba ugesellschaft gewidmet. 

Neuheit „Sachsengruß“. 
Züchter: Herrn. Xeubert. 

iDnischki X Mme. Jules Graveraux.) 

Verkäufer: Höver & Klemm. Dresden-!inma. 

Auf der Stettiner Rosenausstellung 
wurde diese ganz hervorragende Neuheit 
gezeigt., welche den ganzen Tag eine große 
Zahl Bewunderer vor sich hatte, denn sie 
ist wirklich schön. Farbe: zart fleischfarbig 
auf weißem Grunde, dabei sehr glänzend, 
Zentrum inkarnat, Bau und Größe wie 
„Drusehki“, Blumenblätter sehr groß, 
Wuchs aufrecht, Geruch sehr fein, sodaß 
sich die Besc hauer stritten, ob er natürlich 

oder künstlich sei, jedoch die Mehrzahl 
behauptete das erste. Ich bin fest der 
Ansicht, daß man in einigen Jahren neben 
Kaiserin, Testout usw. stets einen „ Sachsen- 
gmß“ linden wird, denn so gute Neuheiten 
kommen selten in den Handel. 

Carl Hell, Zachan, 
Preisrichter der genannten Ausstellung. 

Verschiedenes. 
Chromatelia, der größte Rosenbaum 

Europas, 
in der Kunst- und Handelsgärtnerei von 
Eduard Wehrle in Freiburg i. Br. 
Die Rosenpflanze (Wildling) mit einem 

Umfang von 4 Centimetcr wurde vom Be¬ 
sitzer im .Jahre 1881 mit der Noisetterose 
Chromatella okuliert und es machte die Ver¬ 
edlung gleich gute Fortschritte. Sie lieferte 
im Frühjahr 1882 schon 27 Blumen, ent¬ 
wickelte während des Sommers sehr starke 
Zweige und brachte Anfangs März 1885 
120 Blumen. 

Den Sommer hindurch wuchs die Pflanze 
derart, daß sie im Frühjahr 1884 mit 270 
ausgebildeten Blumen 5 qin bedeckte und 
dann eine weitere Entwicklung erlangte, 
daß sie im Frühjahr 1885 14 qm bedeckte 
und 560 Knospen brachte, die sich alle 
prächtig entfalteten. 

Die Pflanze bildete sich in der Folge 
weiter aus, daß sie im Frühjahr 1886 auf 
21 qin Flächenraum 1400 und im Früh¬ 
jahr 1887 auf 26 qm Flächenraum 1600 
Blumen brachte. Im Jahre 1888, Ende 
März, nahm die Pflanze einen Flächenraum 
von 39 qm ein mit über 21(J0 Blüten. 
Im .labre 1889 bekleidete der Baum eine 
Fläche von 52 qin und trug 4200 Blumen. 
Durch starke Düngung und gute Behand¬ 
lung erlangte die Pflanze eine weitere 
kräftige Ausbildung und brachte 1890 bei 
einer Ausdehnung von 58 qm 4852, im 
Jahre 1891 6200, und zwar schon im 
Monat April, und 1892 auf 72 qm 7000 
gut entwickelte Blumen. Anfangs April 
1893 brachte sie infolge starken Zurück¬ 
schneidens nur 5800, dagegen 1894 auf 
76 qm Ausdehnung über 8000 Blumen. Im 
Jahre 1895 zierten den Baum anfangs März 
über 10000 Rosen. Mitte März 189o waren 
auf 3526 Zweigen 12 034 Blumen. Im 
Jahre 1897 bedeckte der Baum 83 qm 
Fläche und brachte 6200, 1898 7000 und 
1899 8000 Blumen. 



Im folgenden »Jahr entwickelte der Baum 
auf 89 qm Fläehenraimi über lOOOO Blumen. 
Im Jahre 1901 waren an dem Riesenbaum 
5700 Zweige und im »fahre 1902, Ende 
März, Uber 6000 Zwinge mit unzähligen 
Knospen besetzt. 

Zur 91 jährigen Geburtstagsfeier des 
deutsc hen Kaisers beabsichtigte der Besitzer 
und Züchter des Rosenbaumes einen Zweig 
mit 91 Kosen an iSe. Majestät zu übersenden. 

Der Zweig war damals mit Widmungs¬ 
schleife versehen für das Publikum zur 
Ansicht ausgestellt und erregte allgemeine 
Bewunderung. Doch konnte die Uebergabe 
infolge des leider zu frühen Hinscheidens 
Sr. Majestät nicht zur Ausführung gebracht 
werden. 

I nter den vielen Tausenden Besuchern, 
die den Kusenbaum besichtigten, wurde 
der Besitzer auch von Ihren Königlichen 
Hoheiten, Erbgroßherzog und Erbgroß¬ 
herzogin von Baden im April 1894 und 
April 1896 jeweils mit einem Besuche be¬ 
ehrt. I löchstdieselben besichtigten den 
prachtvollen Rosenbauin und sprachen sich 
sehr anerkennend und lobend darüber aus* 

Anläßlich der 50jährigen Jubiläumsfeier 
Sr. Königlichen Hoheit des Mroßherzogs 
Friedrich von Baden wurde durch den 
Sohn des Besitzers des Rosenbaumes ein 

Zweig mit 50 Rosen im Großh. Schlosse 
in Karlsrulie persönlich abgegeben, worüber 
dem Besitzer ein telegraphischer Dank¬ 
bericht übersandt wurde. 

Das Gewächshaus, in dem der Riesenbaum 
stand, mußte 2 mal vergrößert werden, das¬ 
selbe hatte die Form eines offenen Recht¬ 
ecks und war mit Wasserheizung versehen. 
Die Höhe des Rosenstammes betrug 1,10 in, 
der Umfang 38 cm, die Kronenbreite 39 rn. 

Der Baum war an Draht gezogen und 
bildete eine vollständige Laube. Der Haupt* 
schnitt der Pflanze wurde alljährlich im 
Dezember vorgenommen; ein Schnitt gleich 
nach der Blütezeit, ein weiterer Mitte Juli 
und Ende August. 

Eine Düngung mit flüssigem I Kluger 
wurde alle 4 Wochen vorgenommen, ferner 
wurde täglich die ganze Pflanze zwischen 
12 und 2 Uhr mit irischem Brunnenwasser 
stark überspritzt. 

Der Besitzer und Züchter hat seine 
Gärtnerei im Jahre 1903 an einen Bau¬ 
unternehmer verkauft. Da der Nachfolger 
der Pflanze die nötige Aufmerksamkeit und 
Pflege nicht mehr schenkte, nahm dieselbe 
zusehends ab und ist voriges Jahr leider 
eingegangen. 

Clmnnatella, der grüßte Rosenbaum Europas. 
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Rosen an Eisenüahndämmen. Man kann nicht 
immer behaupten, daß das Landschaftsbild in nächster 
Nähe des Balvnstranges ein besonders schönes sei, vor 
allem in der unmittelbaren Nähe der Großstädte läßt 
es oft zu wünschen Übrig. Wo zwei Eisenhahn¬ 
dämme auseinanderlanfen und einen spitzem Winkel 
bilden, bietet die dadurch gebildete Lund fläche mit¬ 
unter einen häßlichen Anblick dar. Entweder sind 
sie als Abladeplätze für Schutt und l'urat gedacht 
oder cs werden dort Zäune und Blanken aufgerichtet, 
an denen allerhand Ifeklumeplakatc prangen, die 
durchaus nicht dazu dienen, der Landschaft irgend 
welchen Reiz zu verleiben. In Würdigung dieser 
Umstände sind kürzlich in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika der Pennsylvania Railroad von 
einem in einer Vorstadt Philadelphias wohnenden 
Naturfreund iNHl japanische Rosen mit der Bestim¬ 
mung geschenkt worden, daß die Bahngcscllschaft 
einen solchen spitzen Winket, der bisher geradezu 
abschreckend aussah. mit diesen Rosen hopflaiize 
Dies ist auch geschehen und so werden iIL* Reisenden 
künftig während mehrerer Wochen im Sommer den 
Anblick Tausender von Rosenblüten genießen, der 
für sie sicherlich erfreulicher sein diirFte. als die 
Aussicht auf Schutthaufen, die bislang diesen Winkel 
verunzierten. Wir meinen, daß auch bei uns die 
nähere Umgebung der Eisenbahn strecken, besonders 
bei Großstädten mitunter verbesserungsbedürftig sei, 
daher sei das amerikanische Beispiel zur Nachahmung 
empfohlen. 

Die Rosen von Norderney. 
.Skizze von Johanna Zurk. 

Wild pfeift der Wind dumpf braust 
das Meer, die Wolken hängen so rogen- 
.scliwer . . 

So ging es mir durch den Sinn, als ich 
am Strand von Norderney hinwaiulelte. 
Ganz einsam ist es jetzt, denn die anderen 
Badegäste hat der sausende Nordost hinein- 
gescheucht in die schattigen Anlagen oder 
hinter die schützenden Dünen, 

Die See bäumt sich hoch atifT und mäch¬ 
tige Wellen schlendert dir Flut an das 
Land* Wie schon ist doch der Sturm an 
der Nordsee! Der rieselnde Dünensand legt 
über den Steindamm und treibt auch mich 
vom Meere hinweg. 

Durch die malerischen Gäßehen mit den 
roten Backsteinhäusern zieht es mich, vorbei 
an der Menge, die bei den Klängen der 
Kapelle im großen Kurgarten promeniert, 
in « ine kleine Seitena lee. 

Was ist das? Welch wundervoller Duft 
empfangt mich? Hat mich Fausts Zauber- 
mantel hin weggetragen nach den Rosen¬ 
gärten von Schiras? ich gehe einige Schritte 
weiter und bleibe erstaunt stehen. Hinter den 
schützenden Hecken gewahrt mein trunkener 
Blifk Rosen, nichts wie Rusen. 

Welch ein Gegensatz! Während da unten 
der Sturm ein schaurig Lied singt, ist hier 
oben eine herrliche Stille, ein wundervolles 
Blühen und Duften. Die Rosengärten von 

Norderney zeigen, was Menschen kirnst und 
Menschenfleiß vermögen. Hier aus dem 
weißen, feinen Wogensande Uoseulmsche 
ltervorsprießen lassen, dieses fast an Zauberei 
grenzende Kunststück ist den Bewohnern 
des vom Sturm uInbrünsten Nordseeeilandes 
geglückt. Mühsame Arbeit warTs, /den 
starren Boden der Kultur zu erschließen und 
zur Widmung für die Königin der Blumen 
zu machen, denn der fortwährende Wind 
und der rieselnde Sand hemmten das Werk. 

Zunächst galt es die Grundflächen der 
Gärten so zu legen, daß sie in genügender 
Weise von dem die Insel durchziehenden 
Grundwasser feucht erhalten werden. Als 
Dünger nahm man den Schlick des Meeres, 
der, durchgefroren, den Boden fester bindet 
als Humus. Zum Schutze gegen Wind und 
Wetter legte man hohe Weißdornhecken 
an oder, wo dies nicht anging, Drahtgitter, 
die mit Tannenreisig bekleidet wurden. 

Allerlei köstliche Rosenarten werden liier 
gezogen. Dort trägt ein Sortimentsbeet 
die verschiedensten Farben, und nebenbei 
dehnen sich lange Reihen von Reinkulturen 
aus. Der Busenfreund findet die mannig¬ 
faltigsten Spielarten in wundervollen Exem¬ 
plaren vertreten. Da ist „Mr. John Barnes“ 
neben dem „Fisher und Holmes“ die herr¬ 
liche „La France“ dicht Lei „Van Houtte“ 
und „Princesse de Bearn“. Da sieht man 
ilie kleinen dunkelroten Knospen rosen, bei 
denen mehr Knospen als Blüten vorhanden, 
die „Malmaison“ und die herrlichen „Dijon¬ 
rosen“. Da sind auch die merkwürdigen 
Weihnachtsrosen, die im Spätherbst und im 
Winter im Freien blühen und dann auf 
den Markt der G roßstädte gelangen, wo die 
am Gestade der Nordsee geborenen als 
Kinder der Riviera feilgeboten werden. 
Auch die Gattin des treuesten Stammgastes 
von Norderney, die Fürstin von Bülow, 
findet alljährlich als dankbar empfundene, 
zartsinnige Huldigung der Nordemeyer 
Inselbewohner dlese Weihnachtsrosen, zu 
duftigem Strauße gewunden, auf ihrem 
W e i hnac 11 ts t ist die v o r. 

Ich vermag midi nicht .sattzutrinken an 
dem berauschenden Dufte, der all d«*n Spröß- 
lingen der B,ximenkönigin entströmt, nicht 
sattzuscliauen an der Pracht, üb*r die sich 
ein tiefblauer, südlicher Himmel wölbt. 
Der Wind hat sich jetzt gelegt, ringsherum 
atmet alles tiefen Frieden — „der große 
Pan schläft.“ Lange weilte ich an dieser 
Srätte des Friedens und der Poesie, ehe 
ich mich entschließen konnte, wieder das 
laute Getriebe am Strande der See auf- 
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zusucheiL Oie Mengi* hat den Kurgarteu 
verlassen, die Straitdkörbe haben sich ge¬ 
füllt, und die .lügend schwatzt und lärmt. 
Seidene Kleider schleifen über den weißen 
Dünensand, und blasierte Gesichter mustern 
gelangweilt die Vorübergehenden 

Mir aber ist es, als wüchsen mir Flügel, 
als trüge mich der Unsendutt hinauf in den 
strahlenden Aether, zur Sonne empor . . 

Kosen am Meeresstrande! Noch nie dufteten 
sie mir so lieblich . . * 

Roscoansslelliuiflen 

Forst, die größte Tuchindustriestadt 
Deutschlands unternimmt unter Mitwirkung 
des Vereins Deutscher l’osentreimde und 
des ortsansässigen Vereins der Gärtner und 
Gartenfreunde für 1913 zum Regierungs¬ 
jubiläum S. >1. des Kaisers eine Rosen- und 
Gartenbau-Ausstellung und verbindet damit 
die Absicht, einen ständigen Rosengarten 
zu errichten. 

Weit über 100 Tuchfabriken sind fast 
durchweg mit größeren oder kleineren 
Privatparks umgeben und ca. 2500 muster¬ 
gültig angelegte Schrebergärten dienen 
zur Erholung des Mittel- urd Arbeiter¬ 
standes. Mit seltener Einmütigkeit sind 
demnach alle Schichten der Bevölkerung 
an dem Gartenbau und an dem Gelingen 
der Gartenbau-Ausstellung interessiert. 

Innerhalb kurzer Zeit ist ein Garantie¬ 
fonds von über 40000 Mark gezeichnet 
worden, welcher sich noch erheblich ver¬ 
größern wird. Dem Gescbältsausschuß 
gehören ausstellungserfahrene, kaufmänni¬ 
sche, sowie auch fachliche Mitarbeiter an, 
unter denen alle Zweige des großen Garten¬ 
baues in gleicher Anzahl vertreten sind. 

Das gewählte 55 Morgen große Aus¬ 
stellungsgelände der Wehrinsel und der 
angrenzenden Ländereien ist ein idyllisch, 
landschaftlich schöner Ort, welcher an der 
Neiße gelegen, mehrfach von Abweichungen 
derselben durchzogen wird. Für künstliche 
Bewässerung ist durch Wasserleitung an 
allen Orten gesorgt. 

Die Bodenverhältnisse sind äußerst gün¬ 
stige und werden durch reichliche und 
sachgemäße Dungzufuhr noch erheblich 
verbessert. Das Gelände ist nach groß¬ 
zügigem Plan unter Zugrundelegung der 
besten Erfahrungen auf dem Gebiete des 
Ausstellungs- und Städtehauwesens in der 
Aufteilung begriffen. Als Grundsatz hat 
sich die Geschäftsführung zur Aufgabe 

gestellt, selbst dem kleinsten Aussteller in 
seinen Ansprüchen gerecht zu werden und 
dem Publikum die Ausstellungsgegenstände 
in denkbar bester Anordnung darzubieten. 
Wo es möglich ist, wird versucht, sich 
ähnelnde Ausstellungsobjekte zu Gesamt¬ 
bilder» und -Wirkungen zusanimenzuziehen. 
ohne daß die einzelnen Objekte in ihrem 
Werte beeinträchtigt werden. 

So ist beabsichtigt, Muster sehr ebergarten- 
kolonien. Gärtnereibetriebe — Gärten und 
Gartenteile, Parkteile, Gartenarchitekturen, 
Friedhofsteile, Urnenhaine, auch tropische 
Bilder zu schaffen, welche sich nicht nur 
dem Auge des Besuchers angenehm dar¬ 
bieten, sondern ihm vor allen Dingen die 
Wahl seines Bedarfes leicht machen. 

Eine Neuheitenschau verspricht für den 
Fachmann besonders Interesse zu erregen. 
Vorgesehen sind ferner noi-h: 

Abgeschnittene Blumen und Bindereien. 
Obst- und Obstprodukte, Gemüse und Kon¬ 
serven, Aquarien und Terrarien. 

An besonderen Einrichtungen sind noch 
vorgesehen: 

Ein Verkaufsbureau, Führungsvorträge 
und Vortragsabende. 

Die ,Staatseisenbalm hat bereitwilligst 
freie Rückfracht für ganz Deutschland 
gewährt Die eingegangenen Anmeldun¬ 
gen aus ganz Deutschland und die bereits 
erfolgten Rosenpflanzungen, berechtigen zu 
den besten Hoffnungen für das Gelingen 
der Ausstellung. Die zentrale Lage der 
Stadt Forst in Deutschland, an der Eisen¬ 
balmstrecke Halle-Sagan-Breslau, bürgt für 
zahlreichen Besuch der Ausstellung und 
wird noch mehr wie bisher ein dauerndes 
Absatzgebiet für den handeltreibenden Gärt¬ 
ner bilden. 

Gartenbau-Ausstellung, Breslau 1913. 
Die Arbeiten für die Vorbereitung der 

großen Gartenbau-Ausstellung haben im 
Laufe dieses Sommers ungeheure Fort¬ 
schritte gemacht. Ein 4 Morgen großes 
Wasserbassin mit künstlicher Dichtung Vor 
dem mächtigen Kuppelbau der Fest- und 
Ausstellungshalle wird von einer 750 m 
langen Pergola umgeben. Die auf einer Seite 
anschließenden 6 historischen Gärten sind 
in ihren Formen, Wegen und Baulichkeiten 
festgclegt. zum größten Teil sogar bepflanzt. 
Von den 10 neuzeitlichen Sondergärten sind 
(i bis auf die letzte Feile fertiggestellt. 
Ein japanischer Garten ist im Entstehen. 
Ein Teil des der Deutschen Dahlien-Gesell- 
schaft überwiesenen Geländes ist für das 
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nächste Frühjahr als Tulpengarten einge- 
richtetund mit 70000 Stuck Tulpen bepflanzt. 
Ebenso sind die Abteilungen für Friedhof¬ 
kunst, Koloni&lpflanzen, Baumschulerzeng- 
nisse und Industrie weit vorgeschritten. 
Der Rosengarten, der hier uns am meisten 
interessiert, kann als fertig bezeichnet 
werden. Einige wenige Aussteller hatten 
bekanntlich schon im Frühjahr gepflanzt, 
und das Wachstum dieser Pflanzen zeigt, 
daß die Bodenverhältnisse für Rosen sehr 
„geeignet sind. Das günstige Wetter in 
diesem Herbst bat die weiteren Pflanzungen 
gefordert, so daß etwa 50000 Rosen in (len 
Boden gekommen sind. Die Geschäftsleitung 
hat alles daran gesetzt, um den Wünschen 
der Aussteller zu entsprechen und sorgt 
nun weiter in entgegenkonimenster Weise 
für das Veberwintern der Rosen. Voraus¬ 
gesetzt, daß kein strenger Winter eintritt, 
dürfte ein großer Erfolg für die deutsche 
Rosen/ucht nicht ausbleihen. Dbgr. 

Der deutsche Gartenbau auf der Welt¬ 
ausstellung ln Gent 1913. 

her Präsident des Komitees deutscher Aussteller 
«mf der Weltausstellung in Gent 1913 teilt uns mit, 
daß er, um die Interessen der deutschen Gartonbiiu- 
kunst auf der Genter Weltausstellung möglichst, zu 
fördern, ein Sonderkomitee für Gartenbau zu gründen 
beabsichtigt. 

Bei dem großen Interesse, das die Stadt Gent 
gerade für den Gartenbau bietet, haben sich bereits 
mehrere Interessenten gemeldet, sodaß heute schon 
eine kleine, aber würdige Gartenbau-Abteilung an 
dir deutsche Halle ungegliedert ist. Herr Garten¬ 
architekt Fritz Bralie, Königl. Preuß. Gartenbau- 
Inspektor in Mannheim, der bereits die Gartenbau- 
abteilnngen der Weltausstellungen in Brüssel und 
Turin in sachgemäßer Weise geleitet hat, hat sich 
dazu bereit erklärt, auch jetzt wieder die Leitung 
der deutschen Gartenbau-Abteilung zu übernehmen. 
Alle Anfragen und sonstige Auskünfte über dieGarten- 
bauahteilung wird Herr Brahe gern beantworten. 
Gas Präsidium des Komitees deutscher Aussteller 
bittet alle Interessenten, sich direkt mit Herrn Brahe 
in Verbindung zu setzen. 

Rosenwettbewerb. 
hie Garten Verwaltung der Stadt Hartford (Con¬ 

necticut — Verein, Staaten von Nordamerika ver¬ 
anstaltet unter Mitwirkung der amerikanischen Rosen¬ 
gesellschaft einen Wettbewerb für Rosennett beiten 
und bittet auch die deutschen Züchter um Beteili¬ 
gung. Einzusendon sind r> niedrig-veredelte starke 
Pflanzen, von Schlingpflanzen 2. Die Preise bestehen 
in goldener Medaille der Rosengcsellschaft, silberner 
Medaille und Wertzeugnissen. Ausgepflanzt werden 
die Bosen im Elisabeth-Park Hartford —, dessen 
Rosengarten bereits 10 000 Pflanzen in über 300 
Sorten enthält. Die Pflanzen sollten für den Wett¬ 
bewerb nicht später als 30. November eintreffen und 
zwar beim Superintendent G A, Parker-Hartford, 
Gönn. U.S.A. Mitteilungen über Sorte, ihre Eltern 
u$w. sind beizufügen. 

Pcrsonalnaclirichtcn. 
L u eien C h a n r 6, Direktor und « hef-Redaktem 

des Moniteur d Imrtindture. Paris, erhielt das Kreuz 
der Ehrenlegion. 

Pierre G uillot, rosieriste in Lvrni. erhielt, das 
Ritterkreuz. 

Alex an d er We i Ü, Beiliii-Huinboldhaiii, wurde 
zum Königl, (dirtenbaudirektor ernannt. 

G arten direktor K ube. Posen, ist zum städt. 
Garten direkter von Hannover gewählt worden. 

A r t li n r Gl o gan, bisher Obergärtner in Hannover, 
wurde zum städt Gaiteninspektor daselbst ernannt. 

Koch, staatl. dipl. Gartenmeister, wurde als 
Herzog) Hofgärtner nach Altenburg, S.-A . versetzt. 

Kommerzienrat Hesse. Inhaber der welt¬ 
bekannten Firma Herrn. A Hesse in Weener, feierte 
am 14, November seinen HO. Geburtstag, Ks, 

F e 1 i \ F r eud em a n n. Koni gl. Tiergartendirektor. 
Kerlin-l harlottenbmg, starb nach längerem Leiden, 
öS .fahre alt Erst wenige Jahre stand er, durch 
des Kaisers Wahl, an der Spitze der großen Tier¬ 
garten Verwaltung und was er in den wenigen Jahren 
dort geschaffen, wissen alle Besucher des schönen 
Berliner Parkes. Die Auflichtungen, die Kliododen- 
dronptlaiizungen und vor allem der prächtig gediehene 
Rosengarten dort zeigen von seinem .Schaffens¬ 
drang und seinen Fälligkeiten. Ein bescheidener, nur 
seiner Familie und seinem Berufe lebender Gärtner 
und Beamter ist F. Frendomami gewesen. In der 
Ooffentlirhkeit und auf Ausstellungen sah man ihn 
selten, er lehnte die vielen, an ihn hcrangetretenen 
Einladungen und Ehrenposten meistens ah. P. L. 

Vereins-Angelegenheiten. 

Allen Mitgliedern wünschen wir frohe 
Festtage und ein glückliches Neujahr! 

Möge der Verein im nächsten Jahre 
weiter zunehmen an Zahl und freudigen 
Mitarbeitern zumWohle und zur Freude 
aller Rosenfreunde. Der Vorstand. 

Von den in Nr, 7 der Rosenzeitung auf¬ 
geführten Rosenbildern sind nachverzeich- 
nete Nummern vergriffen: Nr. 1, 3, 9, 10, 
16, 21, 22, 36, 40. 49, 50, 53, 66, 67. 7^ 
83, 87, 89. 118. 120, 123, 134, 135 u. 137. 

Es werden zu kaufen gesucht: Die Rosen¬ 
zeitung Jahrgang 1907. vom Jahrgang 1895 
Heft 5, vom .lahrgang 1910 Heft 3 und vom 
Jahrgang 1911 Heft 1. Angebote wollen 
an Gartendirektor F. Ries, Karlsruhe i. B. 
gerichtet werden. 

Die von Herrn Apotheker Halme gestif¬ 
tete Kaiserin Auguste Victoria- 
Büste wird bestimmt im .luni 1913 im 
Rosar zu Sauger hausen eingeweiht werden. 
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Kataloge unserer Mitgiieder 
sind eingegangen: 

Jul. Honings. Baumschulen „Pomona". Netffi a. Rh. 
Jos. Schmitt. Baum- und Kosenschulen. Kiedrich. 

Bost Eltville a. Rh. 
Franz Oecgen jr„ Nachfolger. Eosenselmleii, Köstritz. 
B. Miiflerklein, Baumschulen. Karlstadl Bayern . 
Frz. A. Kreis Wwe,. HofL, Nieder-Walluf, Uheingau. 
J. Folbcrg-Lcclerc. Rosen kultmvn. Trier Mosel). 
Soupert & Notting. Rosenkulturen, Luxemburg. 
Gemen & Bourg. Rosenkulturen. Luxemburg. 
Klein-Machnower Baumschulen. Post Stahnsdorf b. Beil. 
Gebrüder Ketten. Luxemburg. 
Haage & Schmidt Erfurt. 
J. C. Schmidt. Erfurt. 
P. Lambert. Trier. 
Herrn. Kiese & Cie.. Vieselbach-Erfurt. 
Kaiser Ä Seibert, Roßdorf b Darmsfcidt 
Tiburce Levieuze. Kositrisfes. ä Kosi^rcs pres Troves 

(Aube) mit einer großen Anzahl färb. Rosenabbildungen, 

Eingegang-ene Berichte. 
.Jahresbericht der Kgl. Lilrtnerlchraiistalt Dahlem 

b. Berlin. 
Jahresbericht der Kgl. Sächsischen Ücstdlscbaft 

-Flora", Dresden, 

Büclierbcsprecluinflen. 
Rosen-Dolmetseher. Ein Führer durch den Irr¬ 

garten der fremden Koset 111 amen, enthaltend die be- 
riehtigte Schreibung, genaue Aussprache und die 
Tebersetzung bezw. Erklärung von gegen 3000 Rosen¬ 
namen. GTerausgegeben in II. Auflage von R. Tepel- 
mamt mit l ntvrst utziing der hervorragendsten Rosen- 
zilchtcr und Kusenkrnrmr des In- und Auslandes, 
lieber die meisten der bis zum Jahre 1894 in den 

Handel gekommenen Rosen sind über deren Namen 
ausführliche Erklärungen gegeben, insbesondere ist 
Auskunft erteilt über die Persönlichkeiten, nach 
welchen Rosen benannt worden sind. Die Namen 
sind alphabetisch geordnet, so daß man rasch nach- 
scklagen und sieh informieren kann. Das Büchlein 
bietet ein willkommenes IHilfsmittel und ist jedem 
Rosenfreunde bestens zu empfehlen. Dasselbe wird 
zu dem ermäßigten Preise von 90 Pf. franko über¬ 
sandt gegen Einsendung des Betrags in Briefmarken 
vom Verfasser, Herrn R Tepelmann. Rektor a. I). 
in Kattowitz {Oberschiesienj. Hs. 

Der Rose Zucht und Pflege. Von Stephan 
Olbrich < lartenbantechniker, llendroioge u. Garten- 
bauschriftstcller in Zürich. Mit 147 Abbildungen. 
'I. vermehrte Auflage. Preis in Leinwand geb. M. n.NO. 
Verlag von Eugen Ulm er in Stuttgart. 

Trotz der reichhaltigen Rosenliteratur ist eine 
2. Auflage dieses Buches in verhältnismäßig kurzer 
Zeit erforderlich geworden. Es ist dies nicht zu ver¬ 
wundern: denn der Verfasser, eine Autorität auf dem 
Gebiete der Rosenzucht, verfügt über eine mehr als 
40jährige Praxis, in der er sich solch reiche Kennt¬ 
nisse erworben hat, daß er in seinem Buche viel 
bieten konnte, was in anderen Fachschriften nicht zu 
linden ist. Besonders hervorzuheben sind außer der 

; Aufzählung der bewährtesten Rosensorten für alle 
möglichen Anforderungen die Kapitel über Kosen- 
unterlagen, die winterharten Rosen für Gartcnnnlagen 
und die zierfrüchtigen Hosensorten, die mit vielen 
< Irigiimlabbildimgen versehen zum größten Teil noch 
nie veröffentlicht wurden. Das Olbrieh’sche Buch ist 
wohl das beste und reichhaltigste Rosenhnch und 
gewährt dem Anfänger und Vorgerückteren, wie auch 
dem auf der Höhe der Zeit stehenden Fachmann so 
vielerlei Interessantes. daß niemand diese Schrift 
ohne Bereicherung seines Wissens beiseite legen wird. 
Auch den Besitzern der ersten Auflage ist die An¬ 
schaffung der neuen dringend zu empfehlen, Rs. 

fr 3l\ Hoflieferant I riCI*"PrllliCIl (Dculscliland). 
Stets Kosen-Neuheiten des ln- und Auslandes. Export nach allen Ländern. 

Neuheiten für 1!>12 n. 13: „Elli Hartmann Niel-Teehybride aufrechtstehend. 
„Frau Ferd. Paas“, Teehybride; schöner als Bulgari etc. „Herzogin M. 
Antoinette“, von keiner gelben Teehybride an Farbenpracht n. Blnhbarkeit erreicht. 

- Katalog gratis. - ^ 

| Jessy 
i ist die beste, feurigste 

rote Polyantha. 
i St. 60 Pt, 10 St, 4.50 Mk., 

100 St. 35 Mk. 
eiiij>tieh 11 gegen Nachnahme 

Hugo Lauster, !Ä, 
Weinsberg. 

Rosen- 
Großkulturen 

«I. Momlani, kicilritli (Rli.)l 
Katalog gratis. 
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| Herrn. L Hesse | 
ggrösste resp. reichhaltigste 5 

Baumschulen * 
Weener * 

S Provinz Hannover ^ 
Ä Beschreibender Katalog über jl6 
JPt 300 Seiten stark* auf Anfrage ^ 
- gratis und franko. - MC 

äsen-Grosskulturen 
C. Schmitt, 
Eltville a, lih. 

Katalog gratis. 

Kartoilclbeliältcr „Ideal 
ermöglicht saubere Aufbewahrung. 

Willi. St reck. Konti. 

Umsonst rcichhalt. Musterbuch Nr. 10 

Rosen 
Hochstämme und niedere 
sowie alle Baumsehulartikel 

empfiehlt in nur 

erstklassiger Ware 
Baum- u. Rosensebulen 

Michael Uliromiak, 
Kii4"liswciler, Unt.-Els. 
Katalog gratis u. franko. 
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